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ablegen 121 
abmauten 207 
Abonnement 153 
abpatrouillieren 166 
abreihhen, abrüfen 121 
biceh, jubphreniiher 246 
bteilung DL 

Abwandlung der Eigenjchafts- 
abwarten 121 [wörter 143 
2.0.g.u0. Bon Imhoff 311 
ah, Endung 268 V 
Adamel, Goethes italieniſche Reife 
A. D. C.⸗Diſche. Burſchenſchaft 289 
afficterte Stelle 246 
Afritanerdeutic 133 
Agent 176 
Agglutination 248 
Aigner, S., Dän. Vollslieder B87 
Alamoderei 3 226 
Albanud, Dad Not: Teitament. 

Bon K. Bruns B 201 
Nlienift 310 
Alleeen 293 
Allemand, Jean Louis 97 
NAligemeiner Verein fllr verein- 

facıte Mechtichreibung 61 
allöfc) (erft) 21 
als 124 -, Nodymald das 'ver- 

gleihende a. Bon J. E. Wülfing 
als folder 331 281 
Altbayern, Unfänge der Aufs | 

Märung, Göbel B 179 
Altdeutihes Recht id. Sprace 

der Gegenwart, 1 3 
Nirherrenverband 228 
Airpreukifcbe Überbleibjel in der 

diſch. Sprache, Kanıgoweti B 2 
Altwerbergeihmwäp 228 
Amerıta, Diſche Spradye 288 -, 

Unterrichtsmweien B 295 -niicher 
Erfenbahndienft, Benniplvanias 
Deutſch 45 

Amtsbezeihnung ded Mannes 
beim Namen der Ehefrau 228 

Amtsbezeichnungen der Pojt 77 | 
Amtsſprache, reine, empfohlen in 
Ludwigsburg 44, in Charlotien | 
burg 44, in Potsdam 44, in 
Nonneburg 213, in Nubrort 258, | 
in Schwep 74, Univerfität Bien 

Anfang — Tete 157 [348 

ML80 

Verfaſſer⸗, Orts- und Sachverzeichnis 1902. 

Die Zahlen verweifen auf die Spalten. 

anfangs Dezember 361 
Anfangsbudftaben 29 
Angeber 177 
angeben, anzeigen 19 
angrenzende Nachbarſtaaten 268 
anſchneiden, eine frage 2 B 54. 
an fih 331 [156 
Anftid 221 
Anthropologie 210 
antijemitiich 46 

227 “an: Spradjverderber in Deutſch⸗ 
id weitajrifa 170.8 27 -, Bor: 
vr in Windhoel 129 

aut fee — 20f u 
ppoſitton, P. e28f. - 

Ale 270 u 
Argentinien, Schulverband 44 
armet 
WArmfjünderglode 228 
Arndt, E. M. Trapet W 23. 24 
Arnſtadt, Frz. Tanzunterricht315 
Artikel 
ärztliche Fachſprache, Neue Beis 

träge. Bon E, Graef 245 
Asphalt = Erdpech 35 
Aßmann, A. Die unbeftellten Zus 

jendungen. Bon K. Bruns 8 48 
Nufgabepapiere 203 
Au nicht all 228 
Musgrabung 25 
auskunften (ausfunftieren) 124 
au Diſch. Bollarum im A., 

oc) 
Ausländerei 332 geſchäftliche 

124 -, taufmänn. 92. 173. 18h 
Ausſchaltung 246 en 
Außerungen u. Ausſprüche 

die bild. Ei. Bon P. Bıetih IL 
200, IL 249 

Ausipradıe, 8. Müler®24 -des 
Deufcen ü 154 - von Autafort 
185 - von Reglement 320 

ausjtehen 34l 
Unftralten u. Ogeanien, Deutſch⸗ 

tum 9 325 
Uuswandererwoblfahrt, Ber- 
Nut, Much Bss [ein für A. 213 
Autafort, Ausſprache 
Nutomobil-Garage 232 
Avantgarde 163 hr 
Uvenarius, F., Gutes Deutic, 

baaten (hinten) 221 
Baden, Staatsminifter v. Brauer 
Balterien 209 [140 
Balladendichter und Erzäbler, 

Niejenberg ® 226, 
Baljamindel, Oberdied ® LIl 
Banater Schwaben 140 
Baron, Die Sprache Luthers 182 
bayriſches Staatöminifterium, 78 

-, Etat 45 [fältung 248 
Bazillenverflebung, Bazillens 
Beamte, Die, = Beamtin 301 
Beanus, Beäna 185 319 
Behbold, J. H., Umfcdau : 
Bed, cours de se privö 315 
Bed, P., Batvarift u, Ratvarie 2u0 

-, Überö Meer, über den Rhein, 
über die Donau ſchwören 3 266 
-, Bielandiana 3 248 

Beeiden, beeidigen 230 
Beer, R., Spracvereinler Leid u. 

Freud 275 
Beet-boven 321 
Befabren — riäfiern. Bon R. 

Eprenger 109 
Behagbel, O., zen 364 -, 

Diſch. Sprade. Bon Th. Imme 
8353 -, Zur neuen Hebelaus- 

Beichte 50 [gabe 215 
Beifag (ANppofition) 57 
beflugtiih 268 
Belgien, Deutfche in B. 348 -, 

Deutich- Franzöfiic 104 
Belichenen 
Bendel, &., Sprachgeſchichtliches 

in d. Boltsfdyule 3 357 
Bender, Verdeuiſchungstafeln für 

Gejchäftsleute 25 
Benjemann, Deutihe Pilanzens 

u. Tiernamen ® 183 
Bergnamen, Wesfall 300, - und 

Flußnamen, Wesfall 229 
Bertiner&emeindercdule, Lehrplan 

347 - Vornamen V. E. Reuter 
Beitattungshalle 172 [277 
betätigen (ji) 
Betätigung 89 
beton/n]ieren 2658 
Betonung 88. 91 157, 186. 229 
Betriebs-Koeffizient — Betr.r 

Biffer 86 

Bibel, revibierte(burchgefehene) 85 
Bild, unangemefjenes 10 

40 | Bilderfprache der exalten Wiſſen⸗ 
ſchaften Nebmann ® 

Bindeftrihb. Strakennam. 3224 
Bismard-Frauenkalender 8 49 
blase 18 
Blum, ug Fer dh 

., Goethes Hitheril. Won 
D. Streiher BLM -, 
Rerfönlichkeit. Bon DO. Streicher 
8179 

Böhmen, Deutiche Sprachinſel 286 
-, Pandeö-Lehrerverein 141 

; Bohne, Bernalelend Sprachrichtig- 
keiten ® 

Bonneterie 22 
Bofe, Bund Stroh 286 
Börjenblatt, Fremdwörterel 157 
Bowig, Diſch. Gem. in Böhmen 
braud, Formbildung 330 [287 
brauchen (zu) 330 
v. Brauer, Schreiben an Dr. Brun⸗ 

ner 140 332 
Brendel, 9, Weldmannslpracdhe 
Brenner, D., Was dürfen wirvon 

d. beit. — ford.? 103 
-, Erbe, Rectichreibung. ® 145 
-, Erbe, Wörterb. 8 293 -, Gemß 
9220 -, Göbel B 129 -, Mats 
thias, Wörterbuch 8219, Negeln 
8219 -, Wang B145 -, Weyde 
8145 [feinen Sohn 105 

Briefe eines Vaters u. Arztes an 
Briefjädel 286 , 
Daun Anzeiger 18 
Brodbed, 3., Fremdw. im Ges 

fwäfsverfehr 3 222 
Brunner, U, Ein luſtiger Aufs 

ſatz 3. 9. Schmellers W 
Brunner, &., Reichsamt f. diſch. 

Spiade B24 
Bruns, K. Abanus B 261 -, Abs 

mann B48 -, Auriftenftil & - 
Vorfiper 255 -, Wechſelvordrucke, 
Orderpap. (Aufgabepaptere) 203 

Bruns, ®., Liederdicdhtung der 
Gegenwart B 55 

Buchoruder und Schriftgießer, 
Wörterbuch B 49 

Budruder, Adalb. Stifter 8 267 

B — Bücherfhau V — Vortrag (Aus den Zmweigvereinen., 3 — Beitungsichau. 



Berfaffers, Orts- und Gahpverzeichnis 1902. 

Bukowiner Deutih. Bon R. 
alleste B 20 
U low, Antwortfcreiben a. b. 
en des Vereins 135 

Bird, H. Das Fühlierbataiffen m. 
12, Grent.cRgt. B. Krafit 820 

Bureau-Stelle 44 [meile 328 
Bürgerliches Gelchb., Schreih: 
Bur at hold, , Spracpfycologie 

niwidlung der Ehe. 
= o. "Streicher 812 

Bürtti 317 
Burjichenihafit (Diſch. Burichen: 
bujper 361 [ichaft«) 289 

Eabaret 301 
cabotage 12 
eapitalifieren 148 
Eha — Stadtverwltg. 

Amtẽſprache 
Chile, —8 Sprache 318 
Chtua, Deutſche Spradie 16 
——— Gert Janſens B 

Ehrijtian III. au — 
ſteiniſche Kirbenordnung 

Eincinnati, Diſch. Unterricht 4 
Eöln 3 
Eolumbarium 135 
ne 69 (66 
»Conbucteure weis) 317 
Gontact 148 w 
control, to De; 
nn 

gepnrigkt 20 (Eteite 815 
Cours danse privo. Bon D. 
Grematift, Gremhriftif. Von D. 

Dunger 134 [mieren uſw. 
Erematorium, Gremation, crer 
Eronprinzeh 93 
Eurtius, Deutihe Spradye 202 

Sonn: un 3297 -, Unier 
32 

ec, 92 
84 

Deutide — in Lübed ® 87 

- in einer 
- u. Latein 

- Erbe - 3 202 - Mund» 
arten, Has 1321 -, Beitfcr. 
Aufruf 

Deutſcher Unterricht in Oſenpeſt 
‚in Reval, Neu: Hort, Mexilo 

—1 
Deutihlunde 262 
Deutichtum in Elſaß⸗Lothringen, 
Beterfen 8 258 

Derel, Fremdweſen in Deutfch- 
land v. d. dreißigjährigen Krieg | 
8 

Dihter-Gedbädhtnis- Stiftung | 
214, 257 

DiederihdsStiftung 244 
Dienftmänner v. Oſen-Peſt 287 
Dienftordnung B 54 
biesjeitig 330 
Diltbey, Frembmwörterei 29 
Dingname 
bireft, -er, -ejt 356 
bitto 321 
donett (ungefähr) 221 
doppelfällig 321 
Doje, J., Trommler von Düppel. 

Bon D. Streicher ® 357 
Drainage 148 
Dram 216 
drater (überall) 221 
Dred Zäl 
Dresdner Umgangéſprache 8 24 
Dreyer, Mar B 226 
Drijte, Trifte 362 
Dronte, Bıariftenorden ® 86 

DD | Hrufcel 291 
Duden, K., Deutſche Rechtſchrbg. 

Bon G. Saalſeld B 147 - Oribo⸗ 
rg — Bon ©. 
Saalfeld B 

ER: (Tage) 225 [vereine B87 | Dutmeyer, ni; ger in 
Dahme, Haus= u. Grumbbefiger | Tolftois Silberung 3 224 
Dähnhardt, D., Heimatflänge. — Brieflajten Pe; 
Bon ©. Saalfeld 92 -, GErematift, Grematiftit 134 

Dammfeichte 331 ., = ven Zahnarzt A.« 312 
Daniels, E., Fremdwörterei I -, Schleim haben uſw. 167 -, 
Dänische Voltslieder B 87 E hriftleiter oder Redafteur? 278 
Darbietung DO -, Sprache bes Feuerbeſtattungs⸗ 
Daubeniped, H., Die Sprache weſens ZI -, Wesfall bei Titeln 

in den gerichtl. Entfceidungen 6 B 122 -, Zur Erinnerung an 
Deifem, Hefe 286 eifem, Hefe | De Nbhellung, Aus⸗ Detlamiert 67 
denaturiert 35 
Denunziant. Bon €. Hoffmann: 

ſtrayer 177 EUREN: 2 9 
- == Verleide 

Departement 329 
Deponie 58 
der, deren 230 
derielbe 216 
Detahement 166 
Detail 67 
Detailliftentammer 7. 172 
DeutfhsAmeritaner 174 
al — a. Belgien. 
Von G. Rauter 104 

Deutſch-Südweſtafrika, ——— 
verderber, Anz. 8 27, 173 
ernjte Gefahr 129 -, Ein Rad 

länderei 320 -, franz. Spelfes 
ae 186 - - Aubftellungsmarle 

est 310 
— — Krambam⸗ 

138 
ie Deutſcher Sprade €. 

Chreidmann, ‚E., Franzöf. Wörter 
m eljäffiichen Dialeft 3 181 

Eigennamen, s in €. 157 
Eigenfhaftswörter, Abwands 

fung 89, 143. 208 
Ein drei, ein vier 3 22 
Eines Hohen Miniſteriums erge— 

bener 300 
Einräumer 301, 322 

Eintagdwaren B48 
Eintragung d. Vereins 33f. 62 
Eiſenbahn⸗Deutſch 3113 
Efitaje 299 
el (aber) 221 
Eliab, Deutiche Sprache 106 

Kranze deutſcher Blätr- rır. — 
Reuter DB 2 —— 
Leben, Storck B 328 

Eifälfer Diericd 286 
Elfinger, 8, Bom faufmännis 

ſchen Deurih 3 LAD 
Eliter,9. — — 283 
Embolie 246 
Ende — Queue 157 
Enbdlinge 252 [3 
Hs gel, E., Deutſche Alamoderei 
Engels, 2 Die Rache des Sprach⸗ 

pre hd Sprachgeſellſchaften 
des 17. Jabrhunderts B ER 

England, Deutfche Spradye 16 
-, Eroberung d. Kontinents 3 207 

Englänbereill. 28.58 168. 237 
356 - überall 363}. 

Englert, Rechtſchreibung R 54 
enaltige Ausdrüde im Deutichen 
344 Fremdwörter, deren 
Geſchlecht im Deutjchen 19 
- Sportauöbrüde 30 - Spradıe, 
ihre Nuebreitung. Bon A. Rödel 

englifche Weltiprade 350 [al 
ent Berneinung 220 
entblöden, fi nicht e. 299 
Enterdigung 25 
Erbe, &., Die neue deutiche Recht: 

ichreibung. Bon D, Brenner ® 145 
-, K ungmger B 324 -, Ludwig: 
buraer familiennamen, Von 
K.Rudolob B5O Rechtſchrei— 
bung B 38 -, Eäzler B 224 
-, Wörterbuch d. deurichen Recht: 
ſchreibung. Bon D.Brenner® 293 

Erbe, M., Find 8178 -, Jung 
® 325 -, Peterjen 8 258 -, Stern 
8 178 -, Wirk B 261 3 148 
223 ff. 263 ff. 326 fi. 

Erbgericht. Von R. Sprenger 290 
Erdbebenwarte 183 
Erdgeihok 147 
Erdmann, 8.D., Beziehung von 

Laut und Voritellung B 114 
-, Tuben der Begabung 3 148 

Erhalt 58 
erklären 228 
Erler, Ja F 172 bes Reichsſtraf⸗ 

geſetz budhes 169 
ehr Georg —— Nachruf 

von ©. Saalfeld 
Erftaufführung * 
erwidern 333 
es (auf es, für e8) 229 
Esperanto bl 
e tag er adıt 3 22 
Etat des Bayrijchen Staatöminis 

fteriums. Bon C. Fräntel 45 
Emert, M., Mar Dreyer B 226 
Ertraihlag 384 

| 

Fahiprade, Neue Beiträge 
ärztlichen F. Bon E. Graef 

— —— 56 
Fahrzeuge 165 
| Falikiegung bei Titeln 312 

9* 

Familienforihung 215 
Familiennamen, Dtiche., Imme 
885.152 -, Qubwigsburger B 50 

Beiels 8 50 
Fart eholz 57 
Fechtkunit, Deuſſche. Bon Un 
febliam 186 
Feldmann, W., Dat vergieialehe 

salse 281 D. Streicher 355 
Felfina D., Epinafahrten. Bon 
Fenſtertüchel 286 
Feuerbeſtattung 137 -, Sprach⸗ 

reinbeit 213 
Feuerbeſtattungsweſen, Spra— 

de. Bon H. Dunger 171 
326 |feuerlfitiberot 331 

Find, FR, Die Maffifikation b. 
*5 en. Bon M. Erbe B LIE 
irlefan 

Silae, 4 Sa Sprachen 
famme, Die, 8 eitichrift 171 

flange, lan ine 268, 361 
Flensburg als däniſche Stadt 317 
Fluch der Fremdwörter 3 327 
Flußnamen, Bufammenjegungen 

auf e 267 
Forcierte Märſche 187 
Förmauen 209 (Anmerkung) 
formbar = plaftiih 36 
formieren 187 
fort u. weg. 352 
Fortbildungsihule, faufmäns, 

niſche 
Forticritte 213. 258. 
Fränkel, ®., Etat d. bayriichen 

GStaatömintfteriums 45 -, Bal- 
terien 209 

Frankfurter Deutih 3225 
Franzöfiiche Sprache, Niedergang 

224 - Wörter im eljäffiichen 
taleft 3 181 

Franzdliiher Tanzunterricht 315 
Franzdjiiches (Deutſch-F.) aus 

Belgien 
Frauenfalender(Bismard:)849 
Fräulein Damen 5 
Freiheit, bie id meine. Won 

M. Zeller 253 
FremdwörterimGeicäftäverfehr, 

222 -= Verfdnvommenheit. Bon 
8. Gomolinsty 337 -, mihvers 
ftandene 54 - in einem Finder 
huche. Bon H. Zaufcher 137 », 
Über F., Voigtländer 275 

fremd» u Lehnwörter 8 82 
Srembdwörterei 11, 58.50 78. 
92, 157. 301,356 - ber Schwäb. 
Ehronit 157 -, 3. Grimm 202, 
Fr. TH. Fiiher 202 

Sremdwörterunwefen, Schmidt 
Bi 

‚freuen, Freude 332, -to 363 
Friedrih Wilhelm I. 248 
frieren 298 
Friſch, Rechtſchreibung B® 153 
Fröbelverband, —* 
froh dazu er Bi 
Frömmel, Q Deutihe Rätſel 
B 

für einen Verſchwender erflärt 228 

Gangart 165 
Ganz Im Gegenteil (Wernele) 309 
| ®änze 121 

B — Buücherſchau. ® — Bortrag (Aus den Bweigvereinen. 3 — Zeitungsſchau. 
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garage 333 
Gartner, Th. Hebel ® 178 
Gaithöfe im WBasgau 258 
Gaftroenteroftomie 246 
Gäu, eh’ ins G. 29 
Ben abjchnitt 167 
Gefertigte 268 
Gelände 322 
Gellerts Leben, Reinitz B 25 
Gemeindeihule, Grunbdlehrplan. 

eg 347 
G., Wörterbuch f.d. deutſche 

Rectichreibung. Von O. Brenner 
Genitiv, ſächſiſche [B 220 
Gerde, Du Sprachen ut. Seewejen 

Gerihtsihreiber (sjetretär) 29 
German Instruction in American 

Schools, Viereck ® 295 
Germanen, —— Urheimat, 

Müller 8 87 
Germaniſches | in Nürns 

berg, Feſtfeier 212 
ejalzen, Gefalzenheit 248 

Gefamtvorhand, Ergänzungds 
mwabl 59 -, Sigung am 5.1.02 
in Berlin 80 
nn 30. 50. 24, 125 

158, 192, 237, 334. 364 F 
Geihäftsaufjäpe, bürgerli 
BERRENS Stiljünden 3 

Berfajjer-, Orts» und Sadverzeihnis 1902. 
— — — — — — — — — —— ——— —— — ——— — —— 

Goethe B40 - - u. bie Sgrembwört. | ber u. bin, Bufammenfepungen 28 | Initiative 167 
Bon Tb. — 65 — Von Hereulando, Die. Spr. 202 |Anitiator 46 
Eb. Neftle 234 -, Nochmals &. Herder, J. G Auherungen über | Inlinge 252 [330 
Bon S. M. Prem 290 die Deich. Sprache 200 In mein (meinem) Haufe) aufnehmen 

Goethes Hfıpeit 8179 - Be | Hermann, 9., Erenft un Enad | intereffant, Interefie 67 
fenntnifje einer ſchönen Seele, En — yet Bon Karl id ig Eifter283 
Sirüger: Belthufen ®87 - ital) Scheffler za 3 Deutſche 
Reiſe, Adamel B 227 Perſön⸗ — F nonfiofogtic rich | Jörn U 
lichteit 8120 ed Sprechen 3 53 Fe of — bie 174 
— orſchungen, Kel— en. 291 ‚gournalifr-Zsgeofhciftiteller184 

leter Be --Wörterbud 73 erzöge od. Herjoge 330 Irmiſch, 8, Wörterbuch d. Buch⸗ 
Göpe, U Le redende Belege 3 113 | Herzwafier 360 |“ druder und — Von 
Graef, €, Neue Beiträge zur Heuſer, €E., — e Kt. Scheffler B 42 

Island, Frremdwortfrage 3 327 
-, als äußerfter Borpoften europ. 

ärztlichen Fachſprache 2 
v. Graffenried, B., Denunziant Heyſe, Paul, —** — 

== ®erleider 79 ilf Ifögerihtsichreiber 29 Kultur, Balleste B 87 
Grenzbote, Big. in Chile 218 Hille, ge Bile 2. Schönen. wer —. bater= 
Grimm, J., Diſch. Spradde 201) Bon Palleöte 217 länd. 9 355. 35 
Grofhum, em Gemeinde in | bin u. her, Zufammenjeßungen 28 —— —— 18 

Böhmen 28 Hinterfront 100 Jung, €, Deutichtum im Auſtra— 
Groß anal, Vereinigte deutiche | binterfüllen 122, 155 lien u. Ozeanien. Bon M. Erbe 

Gejellichaften 108 interland 19 \ 93235 
Grund u. Bodens, des &. W184 ni De 142 Jung: Elijah in der Literatur, 
gut 362 oden 206 Stord 

YJuriftendeutih 312 obermann, Unſre Armeeſpr. 161 
8 — offmann, Sprachl. Beobachtgn. Juriſtenſtil. Bon K. Bruns 5 

afte 298 | in d. Geſchäftsſtraßen Ratibors 
alter, &d., Harubder im eh 3 118 

DamburgerSupotkelenbt, Sprad): — — E., Denun: | Kable, W., Köthener Schulmann 
reinheit 258 ziant 177 -, Worte od. "Wörter? 3265 -, Reftor Betierleln RIES 

Hamburgiiher Senat, Klein⸗ 100 - ‚ Zur‘ » Mache des Sprach⸗ Kai 148 
bandelätammer 172 | geiftes« 210 [feld 822 Kaiſer, Unfer K. u. d. 

Von ©. Eitreiche 

= 

ren = 
Geſchlecht db. engliſchen Fremdw. — — &o., Preis: | Hoffmann v. Fallersleben, Saal: | Kaifer-Friedrichquelle; Ents 

im Deutfhen. Bon %. Wappen: | bud. Bon P. ©. Stieb 320 Hoffs, van, Stormdentmal 257 gegnung 191 
hans 10 des Schiffes 286 Hämmele, Scinten a Höfgen, Fehler d. Dresden. Um: — in Aachen 212 

Geſchlechtswort bei Perfonens | Handel, BVerdtichgäheit. 12 gangeipradıe WB 24 talt, ich babe L. 298 
namen Ebuteeccheekeur 8 28 —— 321 ſtaltſchmidt, Dijſch. Wib. 
—— or bes Arbeits | Handlauf B48 olland, Dticde. Sprache Bon K. Schefiler B 110 

beutel3 uſw. 5 [® 358 | Handverfauf 172 orn, W., Diich. Wörterbüd). 383 | Kampf gegen Fremdw., Grenzen 
—— Rechtſchreibung Hanns, * Rechtſchreibg. 8329 | Hotelier "148 B 360 . 
ee für deutjche — äpe, 9, ade 3057. -, ‚ gut hriot 40 Kanigowski, Altpreußiſche Über 

in Zürich 100 Erinnerung an Hugo H. Bon |Hubbe 301 beibfet in d. dtich. Sprache B 25 
Beierenheile Bon K. Sche E 9. Dunger 3057. unger, Alidiſch. Recht in der Kapland, Deutichbewuhtfein 15 
gelinnt — gefonnen 47 Haruder Ta Elijah 3 208 un d. Gegenwart B 85 Kargau, €., Niedergang ber frz- 
geipannte Brüde 184 hat, es 5. mir gut gegangen 56 | Hupe 201 
ejprengte Steinbrüde 184 
eftritten — — Von 
NS u 

Gewer — enſch u, Tier in feiner 
Sprache 3 2u3 [ftatut 225 
ae Ortd- 
Gewett 185 
— Mann, Schrifwer⸗ 

teh 
ee gifträftig 248° [248 

gglberger, Gejundheitäpflege 
or ewald, ——— 

bes Deutſchen B Lä4t 
Gloel, Deutſchtum uw. die deutſche 

Sprachbewegung ® 27 -, Fami- 
liennamen Wejeld. Bon 8. Rus | 
dolph 9 50 - , Boltserymologie | 
in Familtennamen 33 

gloriiren 66 
Ki Glücksmann, 

Gnadenbrlef 
goal 19 
Göbel, &., Aufklärung in Mlt- 

bayern. Bon D. Brenner 8 170 
Godesberg, Spradreinheit 213 
Goldſchmidt, X. 10 
Golf 206 
Golther, ®, Wä | 
— ——— ae 

heit der Fremdivörter 337 

— Bücherſchau. 

| de 

eiteres 334.364 
er 9 221 emm, Ad., Griedy.diich. Fremd⸗ 

Spradye ım NAuslande 3 224 
hatte reden gehört 57 Duppupkispien 301 Karner u. Kemer 220 
Dauptbahndei 1.157 - p= | Huffong, u fremb? 3 223 | färntifch od. färntmertich 58 
go —* ob, —— hydrauliſch Kaffeler oder Kaſſelaner 8— 

on um Hausbeſitzer⸗ Verein B 147 
Hau tton in ——— Kaſſenprüfer 61 

87 Jahn, Friedrich Ludivig 250 Kaufmannsjhule 28 
auds u. Grundbeſitzer⸗ Berein Jahns Deutſches oltötum«, Raufmänniiches Der 3149 
ausding, A., Votichgsmwörterb. | Serpp Väd 237. - Hentralblatt 141 3 140 
Bon &. Rauter 355 | ee „erböhte 2 Kaupie, »Ertraihlage 384 

[wenjen, D., ne wehre | Jahresbericht, Nuquit 18 Keller, %., Graf u. Schaum⸗ 
dich deiner" Spradie 3 265 Juli 1902. Bon O. Sarrazin 241 burg: ppe B150 
u % P., Allemanniſche Ge- jalousie — Fyenfterladen 26 Seller, Robert, Batterien 210 

Von Th. Gartner B 178 | Jardon, Schiffer 8 220 Kellervogt 176 
ehelans abe, Zur neuen N. Ideal-Konkurrenz Z Illu Gottſched⸗ Forſchungen 
Von O. Vehaghel 215 Ideen 67 [9 56 | Xerner u. Narner 29 [B 182 

Dressler Srembwörter 3224 Zehle, Luthers Bibelüberfepung | tettenjap in ber Worterflärung 
eeredjprade u. — ſemich, jemer, — 22 | Killing of Languages 174 [3 181 
fegung. Bon Krafft 16 Jerome, 8. J. en on Sinderbud, Fremdwörter 137 

igeln 57 [the Dummel 41 | Kindergarten 19 er — 107 
eidt, Karl, Goethe u. d. Fremd-⸗ |illig (immer) 221 
wörter 254 Jıfetal u. enburg 267 | atergettel : 

mboff, a.c.g.n. 311 Hangdere (fchwegen) 221 
mme, Th, ba ghel B 354 -, | Klaffifilation d. Sprad. B 178 
Duich, Samiiliennamen © 85. 153 Klafjiterüberjepung u. Geereds 

Diſch. Berfonennamen B53 fpradye. Bon Krafft 161 
Immunttät 248 Klatſchrot M 
Inauguration M) — J 2472 
Inſinitiv, Zulaſſung von I. 120 Kleinigkeiten. Von A. Heintze 10 

Kehnmört Von Th. Matthias | Inhaltsverzeichnt 13(@ejamt- :)| Hlemzig, Deutſche Sprade 326 
Antündigung 365 ‚titjhrot 331 

B — Bortrag (Mus den Zweigvereinen). 3 — Zeitungsſchau. 

| 8lagen urter Gemeinderat, The- 

geifeih (nad) Haufe) 221 
eilanjtalt 275 
eilig, D., Hebels Allemann. Ges | 
dichte B 178 -, Nüppure 4D 
eimatflänge 92 



Klopftod, Scriftftellerey 2831 -8 
Anſichten üb, dich. Spr., under 
325 [forichum 3 113, 264 

Kluge, Fr, Bei ‚er dtich. Wort: | 
KR lunzinger, Sprachſund 

ind. — Vong Erbe®324| 
Knaujer 
eni Leveſte, M., Balds, 

idmannsfprüche. Bon P. 
Sahlender B 205 

Kuuddel (Kartoffel) 221 
tınujeln 331 
Rod, U, Deutſches — 

Auslande 175 [27 
Koch, M., Hinwels auf den F 
ollowip, Dorf in Böhmen 287 
Köln, Screibung 16 
K Sinifche Beitung, lb. d. Sprach⸗ 

verein 26 
Kolonien, Namen 348 
tondenfiert=eingedidt (Milk) 35 
Kongrek d. dich. Geſellſchaft für 
König: Kaijer 202 [Chirurgie 246 
Stoulret 267 
Konftanzer Zeitung 30 
——ã Seriageng 100 
Kontrolieren. Von Aimmers 

mann 138 
Köpenid. Bon Wolff 105 
Köpfach 2uS 
Köte 331 
— er aibrade 

‚ Heeresiprade 
u. stlaffiterüberjegeg. 1 

Krafauer Diic., —X B2 
Krambambuli v. Ebner-Eſchen— 
bach 138 
Kraufe, Epriftian Friedrich 182 
Krause, G., Bilderfprahe BU 359 
Krefeld, Echreibung 16 
KRreuzzeitung, Ib. Deutſch-Süd⸗ 
Kridet 206 [meitafrita 173 
Kriegerverein Zilfit, Sapungen 
Krifis 300 [ 
Krüger-Belthujen, U., Goethe 
ia einer jhönen Seele 

* Unſ. liebes Diſch. 43* 
Ber b-, Sapluu gegen 

der ® 117 

Berfafler-, Orts⸗ und Sadverzeihnis 1902. 

Lehrervereine in Böhmen25.141 
A—— ‚ Deutich in einer i 

l Mexiko, Deich. Unterricht 108 
Michel, Der diſch. M. in engliſchen 

V 

| Ramend(vgl. ramilien-, Fre 
Bormamen)B50353 -in 

| Zehrftelle [E. 92| Stulpgamaichen, Wöhringer 284| fehlsform 346 
Leihenverbrennung 25 Michel, Frankfurt. Deutſch 3225| Namenbüdlein 38 
| Leipziger re 139 -\milttäriicd 340 na je 
Straße 3 Militär-Wochenblatt 237 Natur in Redensarten 3 223 
|geithäufer, %., Bergiiche Orts: | mindermwertig 144 Neiden m 

namen. Ron ft. Rudolph B 111 | Milfouri-Synobe 288 Meftle, Eb., Der rote Faden 103 
Leſebuch f. Handelsjhulen 275 | Mißbrauchte Sprahe 3 326 
»tıchtbilde, Verein in Reichen: | Mikftändig (-frändlih) 268 

berg 213 255 | Mipftimmen, Betonung 186 
Liederbuch für Spradvereine \mibverjtandene Fremdwörter 26 
ee der Gegenwart, | Mitgliederbejtand 60 

Liejegang, E., Blämiſche Be: ruhe B [169 
Liewel 286 [megung 76 8 
Linotype Mittelſtan bund. 
— 57 -geichichte, Dtſch. Sapungen 15 
Löbl, E., Schriftleiter 278 [8 326 | Mittelform (Bartigipium) 219) 
Kohn, der u. das 29 
Ludwigsburg, reine Amtsipr. 44 | ungebogen vorangejiellt 292 

-er Familiennamen ® 50 ı Modeberichte, Sprache d.M. 92! n. 

298 
24. 26 

Mit ———— Karl Neu: 

Mittelwort, ber&egenwart 123 -, | 

- Goethe. u d. Spremdmwörter 24 
Netolig, Diſch. Spradinjel 286 
Neumann, Die Er der Parla⸗ 

mentörede B56 
320 Diſch. Unterricht 108 

orter Staatszeitung 174 
»nichte nad) »bis«e ZN 

en, An deſſen M. 69, nicht (nichts) Stellung 121 
Deutſcher, Nonnemann, Fr., Vaterlands⸗ 

liebe u. Mutterjpradje 383 
Nordamerita, Kenntnis d. diſch. 

Sprade 44 
‚Nupfnaderfprade 256 

v. I. v. ui verwandt, nicht 
verichmägert) III 

DO berammergauer Bauen, 
Speifelarte 332 

Oberdieck, M., Er Bon 
Baul Bier ch 8 

Ober⸗Groſchum, But Ge⸗ 
meinde in Böhmen 28 

Oberländer, —— 
———— r Spradihap V 120 

Lund, 9, Schleswig- Holiteinihe | Modern Language Notes 3 51 
Sagen. Von D. Streicher B 180 | Moegelin, J. Lehrplan d. Ber: 

Quer u. d. dtſch. Spr., Wehnert |  liner Gemeindejchule 347 
® 182 -8 Vibelüberfegung. Sehle mölſche 208 
B 56 -8 Spr., Baron B 182 -8 | Monat, einen M.,e. Tag jpäter 
Sprichwörterfammig. Thiele B24 | Monatönamen, Die, 24 

Lutze, Mißbräuchl. Weglafig d. »e« | Monoline 321. 349 
im Wemfalle B 183 Moot 208 

mora debendi B 
Mahtbereich, Aus d. M. d. dtic. Deorgenkunde fat Gofbi Stunbe.| 
Sprade 16. 74. 106. 138, 140. 
174. 286.317. 

Madame Gnädige Frau 124 
Magnus, ft, Wenzely B 218 
Mähli, J., Sprade und Sprad): 

laune 3 114. 
Mahner, Grenzen des Kampfes 

gegen Fremdwörter B 360 
manche 209 
Marſchner P., Ausiprüde * 
Marſchtafel 165 

5/ Marz, Düjjeldorfer Ausſtellg. 
Matthias, Th., Goethe und bie 
er 65 - Trunt ® 324 
- Hemme 882 - Wörterb. d. dtich. 
Rechtſchreibung. Bon O. Brenner 
»210 - Regeln f. db. diſch. Recht⸗ Müller, Rich., 

reibg. Von D. Brenner ® 219 | 
— u. —— Mättig, E., Aus d. mundartlichen 
Kırlturgefchichtliches aus unſ. 

Sprache, Wolmann VB ä4 
Kunde 1B4 E 
Kunſt der Sprache, Rob. 
Kunſtwörter (meue) der Rechts— 

wiſſenſchaft 8 43 

Lacede f. Lachlabinet 
Ländlid = landſchaftlich. Bon. 

Sprenger 
Landiö)mann 57 
landihaftlih 21 
Landwirt 148 (3 262 
Langhans, P. Deutiche Erde 142 | 
Las — F Das Sieben⸗ 

gebirge 300 
Yatein in d. Töchterjchule 105 
Latembach 40 
Launhardt, Schullonferenz 14 
—— Vorſtellung, Erdmann 

Lawn-Tennis-Bund 205 
Lehnwort, Neinig W118 

B — Bücherſchau. VB — Vortrag (Aus den Zweigvereinen). 

Sprachſchal d. Oberlaufig ® 120 
Mauden, aufg)e, mauen 209 

B 184 | Maute 123 - Bon. Sprenger 206 
üler | Maut, Mautih, Mautig, mauten 

123.207, 208 

€ 
Bon R. Sprenger 321 \obliegen in 

Mostkau, Die Sprache 287 Dctroi 148 
Mot 207 O bieje Fremdwörter 321 
mouwe, mouwtje 123. 209 Ofen-Peſt, Difch. Unterricht 107. 
Much 209 287 -, Dienitmänner 287 
Much, R., Das Aut B 88 Ohneland, 8: Worauf warten 
mubele, mufe, —— wir Proletarſer? 280 
Mulhoufe Dtultit 310 
Müller, A., Urjprun —S— 

der Germanen V 
50\ Müller, K., Sprachreform und 

Fremdwörter 200 -, Wie ſpricht 
der Deutiche? B 24 - Schmũl⸗ 
lende Beimörter. 3223 

Müller (Pforzheim), Kulturgeſch. 
und Ortsnamen ® 117 (Jia 

Müller, Rob., un ke der 
Sprache Bı8a 
—— Friedrich v. 8 179 
Müllerspaufen, Vortrag von 

Dichtungen B 23 
Mumber 286 
Munder, — über 

Opal (Opalescent)glas 36 - => Opal: 
überfangglad. Bon P. Sebaftian 

DOrbderpapiere 203 109 
Ortsnamen, Bergiſche B 

der deuiſchen Kolonien 348 - 
rlid deuticher ©. 76 
—— 

116 

| — Sprachenrecht, 
A. Fiſchel 17 

— prachunterricht 
oh ain 

| 

® 114 
‚ öfterreihifher Thronfolger Z4 

Ofieeprovim en, Diſch. Sprache 

Dttersleber — Dtterslebener 116 

ments, Mauzge 122, 206. 208 deutiche Sp radıe W 25 Raalzow, — u. 
May, S., Englänberei U [78 | Mundart, Sclej., Gedichte 8 LLL Spracenpol 
May, M., bayr. Staatäminifterium Mundartenabende 86 \Palleste, R — Diſch. 
Maver, ®. ‚NeuterforfhungenB56 | Müniter Ke, v. Briefe e. Vaters 820 - Hille 8217 -, Island 
Meerihaum 102 u. Arztes an feinen Sohn 105 als äußerjter Borpeften europ. 
meinen — minnen 253 Mupd 207 Kultur 887 - 
‚Menge, K., Revue LI Murauer, franz papierner en, — Bon 
Ir 5, Thimbacd 40 Murten, Morat 318 VB 154) W. Reichel 
Mendſch u, Tier Eu d. Sprache bes | Nufterleiftungen 102. 301 parafitäre Theorie 246 

Gewerbes Muth, Mutech, Mutich 207 Barijer Brief 3 207 
Menu 136 u Mutteriprade, Voltszählg. 2572| Barlamentsrede, Die Kunſt d. 
Menzl, Die Tätigkeit der Zweig— 
Mergenthaler (kinotype) 359 
Merian-Genaft, Der Deutiche 

Sprachv. in der Schule 273 
Meyer, Sriegerverein Tilit 15 
‚Meyer, Rich. M., Nellame 3 113 
‚Meyerfeld, M., Einige englifche 

Ausdrüde im Deutidhen 3327 

munbid, munf 208 ., Neumann B 56 
\Bartieen 293 
|Bafewalfer Reiterverein W 

Nachgeſchwulſt 246 Patvariſt und Pawarie. Bon 
nächſten Schuſſes erftes Ziel 220) PB. Bed 290 
Nagl, 3. W., Diſche. Mundarten| Baul, 9., ge Perjelt. 

3U1- Kettenfap in der Wort-| mit »baben« und »jein« W117 
ertlärung 3181 Bavillon 270 

3 = Beitungsſchau. 
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a en amerif. |Duabutterdhe 2235 Richter, R., Neben u. Aufäpe ! RT 56. 8. 120 ff. 1 
hmdienft. Bon Blum 45 | Duale und Quid 298 276 228 fi. 267 fi. 208 ff. 329 on. 

Berfeltum, Umfchreibg., H. Paul | Quallen, bildlich 10 Richter, Chtrurg. Geſellſch. 247 — 
817 Dueue und Tete 157 Ridel— :tadel-rumpel 9112 Schiffer, H., Raubritter v. Meiffer- 
— Braunſchweig. J—— 3204 Niefenberg, Balladendichter und | fceidt. Bon Jardon 8 220 
8172 -, Gefchlechtäwort bei riot 40 [Erzähler B 22u | Schifisnamen, (Primus) 286 
299 -, Jmme 8 53 riskieren = — Bon R. Schillerglas 37 

Peters, H., Altertümliches im Raabe, ®., Deutſche Sprache 2 Sprenger 109 Schlaun haben 168 
Neuhochbeutihen 3266 - , Barnete B 358 a een a Schlegel 361 

Beterfen, Das Deutichtum Race des Sprachgeiſtes. Bon A. | wo rtirage in Ysland 3 Stlein haben, Schwein Haben, 
in — oihr. Bon M. Erbe an 9 -, Zu dem Auflape. Rebel, ot(t)el, rotulas, röle 361) Schleim haben auf jemand. Bon 
82 Bon D. Streiher 209 Nödel, A., Ausbreitung d. enge Dunger 167 [111 

Letroͤleum (Ei. Steindl) 35 |Raditall 333 (ifhen Sprabe 41 [fhau LI ejifde Mundart, Gedichte B 
Bfaffenholz 821 |Raerener Mundart ® 220 Rodenberg, I, Deutiche Rund: 2344 Peutihtum 317 
Pfalzführer 8220 ‚Raritäten 66 Ronneburg, Sprachreinheit 213} Diſche. Sprache 42 - Holfteinifche 
Pfalziſche Poft 288 'Nätfel, Deutihe 8 LI2 NRöntgenlidhtbild 246 Kirhenordnung 317 - Holfteinjche 
Bfatten, Amtsſprache 287 |Rätfelhafte Infchrift 352 NRofher,A.,Hormhantgeihiwür247 | Sagen Kımd © 180 
bfepen, fupieren 286 |Rauter,@®,, Deutſch⸗ Franzöſiſches Roßger, Sejebud f. Sanbelsfhul. | Schluifer, N., sn 849 
Pflanzgennamen, Deutihe B54. aus Belgien 104 -, Schupmarfen| 275 Schmedete (Rarfüm) 286 

- ut. Tiernamen, Deutfche, Benfes | 343 -, Hausding 8 315 Raster Faden 10 -, Bon Eb./ Schmeller, Ein luftiger Mufjag. 
mann ® 183 Naydt, Leſebuch f. —— Neftle 103 Bon N. Brunner 92 

BHönir, — — 218 Realkauf B 48 
Phniiologi Hebmann, Bilderfprade d. e 2 
— ages Sprechen Wifen chafien B hei| 53 4|Schmtdt, =: A 

Rechnungsüberſicht für 1901) Ruhejtandsbeftimmungen Scmits, bwandblung ber 
— Dronte B86 Rechtſchreibung, K. Erbe ® 145| Ruhrort, Spradreinheit 258 ———————— 143 
Pletſch, P., Auherungen u. Aus: | BIS -, Einheitliche deutſche — Rundſchau, Deutiche IL Schmüdende —— 3223 
—58 üb. ae Sprade| 328 -, Englert — Friſch Rüppurr. Von O. Heilig 40 J— ſchneeen 56 

5/ Rudolph, K., Erbe 50 -, Gloel Schmidt, D. Fremdwörteruntwwe ſen 
2 0 - , Zeithäufer Sl - 8 im Geichäftsleben ® 226 

249 -,DOberdied | W183 -, 58220 -, Ge: Ruffiiche Mittelihulen 288 - Ofte | |hön 362 2 
B1ll - ‚ Baterunier27 - ‚Worte | ſchwandtner BI - — feeprovinzen 108 Bar ag 
oder Wörter? 19 -, 3 202| 8220 -, Kririiche Betrachtungen Schrader, ©., Der Spradiverein 
-, Brieflaften 27 3338 - ‚Matthias B219 -, Was in der Enie 273 

Figm u ae dürfen wir von der beiten R. for: ! Saalfeld, , Dähnharbt BEL | Schriftleiter oder Redakteur? 
oder Dediarben den? Bon ©. Brenner 1923| -, Duden, Featiareibena B1a2 Bon H. Dunger 278 

Pirlepaufe Br" \ _-, Wörterbuch von Erbe 8 293) -, Duden, Wörterbuch B 146 -, | Schriftjteller 281 
Plattach 268 Nemtstähigteitd. Bereins 33/4. Gründung b. 150, Bweigv.& 125 Schröder, D., Bompapiernen Stil. 
Blattdentiche Gedichte 8 19 Mecdrsjtille 1 -, Hofimann v. Fallersleben BZ | Ron D. Streider ® 294 
lattes Land 300 (Neaiswitienfdnft, neue Sunfts| -,Nadruff. Georg Eberhard Ernft | Schule, D. Deutiche Sprachv. in b. 
laujibel 270 wörter 9 48 21 - Theodor Storm ® 3228| Schule Bon Merian-Genaft 273 

Bolizeiagent 176 Recital 72 -, Stord 8326 - 43* Schullonferenz. Von F. Wappen: 
Bolyp, u. 10 recognoscieren 166 Sähfiiher Genitiv 295) band 14 
Bolzer, A, Theodor Vernalelen Redatteur 278 Saplender, ®., Snigge- Levefte | Schulſprache d. Schupgebiete 213 
Bopp, J. 21 37 | Reden u. Auffäpe, Nichter 276 | Salflonartifel B48 \Säulgenitein, —— deutſche 
portable Electrie Light Co : en Belege Z113 \Salamanderlaten 360 ‘ Nectfchreibung 3 328 
Bojt, neue — en 77 —— (Ausipradie) 29 Salisburg, — Sprach⸗ ——— Dijch. Versbau B 37 
Poſtamt in Schanghai de, Unferer 220 (73) _ unterricht 141 hütte, D., —— Ver⸗ 
Potsdamer — — * Gottſched⸗ Wörterbuch Sanatorium 275— J—— Von K. Scheffler 

ſammlu Reichel, W., Folgen d. er Sang, —* S., Lederbuch B17 n 
Bowell, Seutfeie Sprache 326 Stils 73° ja Sarrazin, D., Gottiched» Wörter | Schupgebiete, Schulipradhe 213 
Prag, Fremdwörter im Zeitungs: ee Verein »Lichtbild«| buch 73 -, Jahre&bericht Schugmarten. Bon G. Rauter 

weien 280 Neihsamt für deutihe Sprache, 1901 — Jul 1902 241 -, Schrei- | 343 [mörter 8 85 
Prahl, Ev. Wildenbruch W151) Brunner 824 ben an den Reich8lanzler 132 - ————— Elberfelder Volls⸗ 
praktiſche Erfahrung 70 bed ce ae 13 Sprache d. neuen Boltariigefepeß Schwein haben 167 
Bredel 330 Neihslanzler, Schreiben von) 72-, Spracverberbnisin Deutich- l Panel Deutiche Sprache 18. 75. 
Preisbuch d. Hammacher, Delius | Sarrazin 133 | Eüdweitafnfa 173 ‚ (ichweigertfche) Bundesbaut 

u. Eo. 320 Reihspoft, Neuerung 340 Sartori, Wehfäl. Vorkeüberliefe: 18 — Schul · 
Preifer, M., Menſch und Tier in Reihsiprahamt 28 rungen $ 359 | wanpfarte 318 -, Spradenfampf 
ber Sprache bed Gewerbes 3 263 Reihältrafgeiehbug, $ 172. Sauer, Ndalbert Stifter ald| 107 -, Spradfünden 58 

Prem, S. M., Goethe, Won A. Ron J. Erler | — — 3 263 54 weh, Landrat 74 
Schlulfer 910 -, Nochmals | Reinhold, D., — [1 'Säzler, Spradreinheit * Unter⸗ E22. 
Goethe u. die Fremdivörter 290 Reinitz, Das Lehmwort B1l8 | ride. Bon K. Erbe B 324 ebaftian, ®., Opalescentglas 
Premiöre — Erftaufführung, Ur | -, Gellertö Leben B 25 Schabbeäbedel 235 | ‚Opalüberfungglas 108 

aufjführung 184 Nendezvous 165f. Schadchen 225 
Premontval, Gallitomanie 201 | Renonce 214 |Shantung, Deutjche Sprache 10 |v. ————— —— 14 
Preußiſche Jahrb.294 -, Fremd- Mefection 246 Schar, Traubenjdar 363 |Seelenlehre (=funde) 268 

wörterei U \tefoldatlos 192 |Sdärfung?. —— Zur | Sellerie 222 
Prinz — bie Fremdwörter ee 5, 265 [277| &.46.79. 143. 215. 273.291.323, | Serbien, — Verein 142 
142 Reuter, E., Berliner Vornamen 32 Sepp, € ‚ Jahns » Deutjches 

Profhwiger, E., Deutich u. Lat. | Reuter, Re Elſaß im Kranze Scharlinz 322 B150' Sid 122 [Boltstum«e 8 54 
proftitwiert 68 (13 84 | _deuticher Blätter und Blüten B23| v. Schaumburgs Lippe, Graf Sicht 48 108 
er d. Sprad): NReuterforfhung, Mayer B56| Schaummein, trodener 46 Sieben Gemeinden, Sprachinſe 

gefühlsjä Reval, Deuticher Unterricht 108 | ——— K., Eine Gejehesitelle |& in Eigennamen 157 
Biyhologle 268 'Reventlom, E., Schiffönam. 286, ‚ Hermann ® 12 Pod Stobielsti. Sralauer Deut 838 
J———— Berlin. Vornam. Revue — NRundicgau. Bon Hartl! 3 4 -, Kaltfhmidt 8 110 -, sliunen, slünen 16 
Puriftendummpeit 170 {277| Menge LI | Schütte 8 177 - 3 51 181 -,|fo bald 300 

B — Bucherſchau. VB — Vortrag (Mus den Bweigvereinen). 3 — Beitungsidau. 

© 
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o oft 300 Stilfünben in beutfchen@eichäfte- | Thorn, Lieberbu > 255 Verbeutfhungstafel Münden 
So hotlefjens 216 briefen 3 327 threahs, threx 54 -nf.Geicäftsleute, Bender25 
She 36 Stod, Stodwert 8 Three Men on the — K.\vereiden, vereidigen 230 
Spa ha Stoil, Ph. 3 357 3. Jerome 41 Bereinsregifter, Eintragung des 
—— 354 Stoltenhoff, ., Elifaberh Ehars | Tiergeſchichten in Vereins 33. 62 
Speifelarten, frangöfiiche, Düf- | lotte von Orleans B 85 Titel, Yallbiegung ‚ grobe m Konftitution 100 

feidorfer Ausftellung 186 -, für | Stord, 8., Deutſche Literatur- Anfangsbuch haben * T. "300 -,\verfehlen 293 
Oberammergauer Bauern 332 -, geichichte. Bon. Saalfeld 8326| Anfügung des 8 im Wesfalle,|verfüllen 122, 185 
Schlangenbab 364 -, Literariiched Leben im jungen | Tölpel 3 114 [Dunger B 182 |vergik am fie zu denlen 220 

Speyer, fozialdemofr. Verein 288 2 Eljab DB 325 Toltoid —— * Deutſchen verhalten 121 
Spezeriit Storm, Theodor, Saalfeld B 328 | Torin 248 [3 224 |verfnufen 331 
Spi ing dr Fechten 342 Stofh, . Zölpel 3 Trainknecht 166 verlegen 122 
Spörtel 8 el — Denun- | Tram 185 -, traam. Bon R.| Verleider— Denunziant 79.177 
sport, spaurds, $; ziant 19 Sprenger 215 [350| Berlurft. Bon R. Sprenger 290 
Sporiausträde, —2* 30 Sftahnelarinnrt 301 transehipped, Transshippung| Bernalelen, Th., Sprachrichtig⸗ 
a in weiteren | Stredweg 299 Trapet, E. M. Amdt B 23.24 feiten, Bohne B 24 - Bon Aures 

Sreifen -d. heute 3265 | Streicher, D., Bismard-Ralender trennb are Bujammenjepungent21 lius Bo lzer 
Sprache u. Sprachlaune 114.265 —J— Bode, Goethes Äſthetit Trimefter Verneinung.a. er Be Ja ei 
Spradhede B54.55 - ib. Beis 819. -, Bode, Goeihes Perjön: | Tripstrille 3 264 verpflichten, ber dritte 

tungen. Bon F. Wollmann 1 — Burghold B LI2 Triſte 362 Berjand 58 v. 
Sprachen und eweſen ar -, se privö 315 trockener Schaummwein 46 Bersbau, Deutiher 8 87 
Sprachenkampf i.d. Schweiz 107| -, — 367 -, Ein Nadıwort | Trommler von Düppel B 357 Verſchwommenheit der Fremd— 
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Allgemeinen Deufichen Gprachvereinb 
Begsündet von Serman Riegel 

Im Auffrage des WBorflandes herausgegeben von Dr. Oskar $treider 

Diefe Beitferift erfieint jährtid pwölfmal, zu Anfang jedes Monats, 
unb wird ben Meltgllebern bes > —* Spradvereins unentgeltlich m — — — mug — 

gellefert (Sahung 24). 

Inhalt: Bedeutung und Einrichtung einer ⸗Sprachecke« im den Zeitungen. Bon Prof. Dr. Franz Wollmann. — -Juriſtenſtil« 
Bon Landgerichtärat Karl Bruns. — Hentralbagnhof oder Hauptbahnhof? Bon Oberlehrer Dr. Karl Scheffler. — Fleinigkeiten. 
Bon Prof. 9. Heinge. — Nevite : Rundſchau. Bon Direftor Dr. Karl Menge. — Bun Häfdhen- Unfug. Bon Brof. Dr. 9. Kod). 
zu. Mitteilungen. — Spredfaal. — Bücherſchau. — Beitungsihau. — Aus den Zweigvereinen. — Brieflaften. — Geſchäftliches. 
— Anzeigen. 

Die Einräumung folder »Spracdyeden«, und zwar »nad) dem 
Bedeutung und Einrihtung einer »Sprahede« Borbilde von Nordene, ift im der Vereinszeitſchrift u. a. von 

in den Zeitungen. dem rührigen Zweige Kajfel gemeldet worden. Diefe Mitteilung 
Neben der Anwerbung neuer Mitglieder durch perjünliches | freute mich um jo mehr, als ich, ohne von dieſer Einrichtung des 

Einwirfen, durch Aufrufe und Werbevorträge und meben den bes | wadern Brudervereins Norden Kenntnis zu haben, denſelben Ges 
fonderen Bemühungen, hochgeſtellte Perſönlichteiten mit einem .| danken feit dem 1. Dez. 1900 in drei Kremfer Beitungen gleichmäßig 

großen Wirkungäfreife für unfre Sache zu gewinnen, muß die | durchgeführt hatte. Die Mitteilung aus Kajjel bewies mir aber 

Werbetätigfeit der Zweigvereine hauptſächlich darauf gerichtet fein, | auch, wie leicht man eine lurze Bemerkung über ein oft fehr wirt: 
in den breiten Shidhten ber Bevölferung den Sinn und | james Werbemittel der Zweigvereine in ben Vereinsberichten über: 

das Verjtändnis für unjre Beitrebungen zu werten. Diefe Arbeit | fehen kann. Wenn ic daher an biejer Stelle meine Anfichten 

bleibt größtenteil® noch zu leiften. Denn im Bergleid zur Ge- über die Bebentung und die Einrichtung einer »Spracjede« nieder: 
famtheit des Volles find doch nur ein geringer Bruchteil Volt: | lege, jo geichieht es einzig und allein aus zwei Gründen: einmal 

genofien ausgeſprochene Anhänger unfrer Sache. Selbjt ein großer | möchte ich dadurch die Aufmerkſamkeit aller Zweigvereine auf 

Zeil der Gebildeten kennt fie noch nicht oder Hat davon eine uns | dieſes nad; meiner Meinung und Erfahrung fehr wirlſame Werbes 

richtige Vorftellung. mittel Tenfen und die Gründung möglichſt vieler »Spradeden« 

Nun ift aber umjre Sache fo gut, daf fie bei dem hifchen | anregen, und zweiten® wünſchte ich), daß berufene Bereinsmits 

nationalen Zuge, der jept durch das ganze deutſche Bolt geht, | glieder, befonders die Leiter ſchon beftehender Sprachecken, in 

auf Verjtändnis umd Förderung in allen Bevölterungsfreifen | diefer Zeitichrift da8 Wort dazu ergriffen und ihre Anjchauungen 

rechnen darf, wenn diefe nur beftändig darauf aufmerfjam ger | und Erfahrungen zum allgemeinen Nutzen darlegten. Der In— 
macht werben. Daß es oft und dabei regelmähig gefchebe, ift | Halt eimer jeden »Spradjede« wird fih zwar zunächſt dem be- 

jehr wichtig; denn nur, wenn immer und immer wieder das Bild | jonderen Lejertreife bed Blattes, fowie örtlichen und landicaft: 

der mihhandelten Mutterfprache vor die Augen gejtellt und | lichen Berhältnifien anpafien müfjen. Die »Spracdedes einer 

der Täter gebrandmarkt wird, fann die Macht der Gewohnheit | hauptjtädtiichen Zeitung wird anders ausjehen als die eines 

befiegt und das ſprachliche Gewiſſen gewedt werden. Der | Brovinzblattes, und eine norddeutſche wird z. B. gegen Wörter 

gelegentliche Hinweis auf unfre Bejtrebungen, die einmalige | wie Etage, Logis, logieren ujw, anfämpfen, die wir in Dfter: 

Mahnung an die Spracdjverderber wird uns mur vereinzelte | reich faum gebrauchen. Aber wenn wir von dieſen Rücdfichten 

Mitglieder zuführen, nicht aber die Aufmerkjamfeit der großen | abjehen, jo fafien ſich doc allen gemeinfame Umriſſe und Grund- 

Menge auf unjre Sache lenten. Diefe ift aber für die Zukunft | züge fejtitellen, die jeder einzelnen »Spracede« nod) binlängliche 

unſrer Epradje jo wichtig, daß wir fein Mittel unverjucht fafjen | Berwequngsfreiheit laſſen. 

dürfen, um das ganze Bolt dafür zu gewinnen. Bu biefem | So wird natürlich ein Hauptzweck jeder »Sprad)ede« ber map = 
Zwede müſſen wir uns vor allem in ganz anderem Maße und | und taltvoll geführte Kampf gegen das Fremdwörter— 
in andrer Art der Tagesprefje bedienen, als es biäher ge- | unweſen fein. Die Beſprechung der entbehrlichen Fremdaus— 

ſchehen ift. Denn die Zeitungen find Heutzutage für die breitejten | drüde und ihrer deutſchen Erjaßiwörter auf den verjchiebenen 
Schichten der Bevölferung ein tägliches und für viele jogar das | Gebieten der menſchlichen Tätigfeit wird eim ftet3 ergiebiges 
einzige Bildungsmittel geworden und tragen deshalb zur Bildung | Arbeitsfeld bilden. Im Anſchluſſe daran mag jedesmal ein Aufruf 

der öffentlichen Meinung unbejtreitbar das meifte bei. Ein Mittel, | an die betreffende Beruſsklaſſe folgen, wie z. B. an Geſchäſtsleute, 

und diefe gewaltige Macht dienftbar zu machen, jehe ich mn in | Wirte, Ürzte, Beamte, Lehrer, an Vereine und HKörperfchaften uf. 

der Einrichtung einer »Spradjede« in den Zeitungen, d. h. eines | unnötige Fremdwörter im allgemeinen und die in der Beiprechung 

Raumes, der für die Erörterung ſprachlicher Dinge im allgemeinen | angeführten im befonderen zu vermeiden. Dabei wird man, ſchon 

und des Fremdwörterunfuges im befonderen beitimmt ift, um dieſen Erörterungen mehr Abwechslung zu geben, die teils 
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in der Geichichte, teild in der Eigenart unfres Volles liegenden 

Urfachen der Fremdiwörterjeuche darlegen. Durch ſolche Betrach— 

tungen und die ald Belege dazu angeführten Beijpiele wird jo 
manchem minder gebildeten Leſer allmählich der richtige Begriff 

des Fremdwortes überhaupt oder des entbehrlichen im bejonderen 

flar werben.. Denn es iſt ja Tatſache, daß viele gar nicht recht 

wijjen, was ein Fremdwort ift, und daß fie daher emibehrliche 

Fremdausdrüde anwenden, troßdem fie den guten Willen haben, 

folhe nach Möglichleit zu vermeiden. Die richtige Erkenntnis 

dieſes Begriffes ift aber die Vorbedingung für ein erfolgreiches 

Berdrängen der fremden Schmaroper. — Überhaupt wird ſich die 
Leitung einer »Spradede« nad) meiner Meinung immer vor 
Augen Halten müjjen, daß fie nicht für Gelehrte oder Fach— 

genofjen jchreibt, jondern für Leler von verjchiedenen Berufen und 

Bıldungdgraden. Sie wird alio nicht allzu ängſtlich fein in der 

Auswahl des Stoffes und ganz wohl Dinge zur Sprache bringen, 
bie uns in Fleiſch und Blut übergegangen und jelbjtverjtändlich 
geworden find; anderfeits wird fie freilich nicht den Imjtand aus 

dem Auge verlieren dürfen, daß die »Spradede« zunächſt von 
Gebildeten im weiteften Sinne des Wortes gelefen werden wird. — 

Ferner jollen in. der »Sprachede« Fremdwörterungeheuer, alte 

und neue Mikbildungen, wie fie bejonders die Hauptjtädtiichen 

Zeitungen täglidy liefern, etwa unter dem regelmäßig wieder 
tehrenden Titel » Zeitungsdeutfch« oder » Mufterdeutidh« von Heit 
zu Zeit angenagelt werden. Geſchmackloſe jpradylihe Auswüchſe 
unfrer Halbbildung, die dem gewöhnlichen Manne unverftändlic 

find, dem ſprachlich gebildeten aber ein Greuel, werden auch Gheich- 
gültige und Gegner unfrer Sadye davon überzeugen, wie beredj- 

tigt unfre Beitrebungen find. Auch auf alle überflüjfigen und 

unſchönen Fremdausdrüde im Ankündigungsteile der Zeitungen, 
auf Maueranſchlägen, Schildern und Auffchriften, im Geſchäfts— 

anzeigen und Rundſchreiben uff. möge man ein wachſames Auge 
haben, Ob die Form folder Ausſtellungen mild oder jcharf fein 

jofl, hängt von den Umftänden ab. Doch dürfte im allgemeinen 

beißender Spott erft dann am Plage fein, wenn freundliches 

Erſuchen nichts gefruchtet hat. Schließlich lann die Wannig- 

faltigfeit dieſes Teiles der » Spradiede« noch erhöht werden durch 

Bemerkungen über die Fremdwörter in anderen Sprachen, durch 

Mitteilung pafjender Gedichte (Deutjcher Sprache Ehrentran;), 

twie durch möglichfte Ausbeutung der Bereinszeitichrift (aud) ihrer 

früheren Jahrgänge) und der fonftigen Veröffentlihungen in allem, 

was fih auf Fremdwörterei ſowie auf Erfolge und Fortichritte 
unfrer Beftrebungen bezieht und auf allgemeines Berjtändnis 
rechnen baıf. 

Indes würde ſich doch mit der Zeit eine gewiſſe Bleichjörmig- 
feit einftellen, und man könnte uns den Vorwurf von Einfeitige 

feit machen, wenn in der »Spradyede« nur das Fremdiwörters 

unweſen befämpft würde. Daher wird die »Spradyede« entjprechend 

den Sapungen unfres Vereins nicht minder die Aufgabe haben, 

Liebe und Verjtändnis für die Mutterjprache überhaupt zu weden 
und den Sinn für ihre Richtigkeit und Schönheit zu jchärien. 

Sie wird alfo zu zeigen haben, daß die Sprache fein mwertlofes 

Gut, fondern ein wertvoller, mit der Geſchichte und dem Weſen 
unſeres Volles eng verbundener, in ihmen wurzelnder Beftandteil 

unſeres Bollstums ift, und daher in jedem das Gefühl der 

Verantwortung für ihre einheitliche Fortentwidelung wadzurufen 
trachten. 

Diejer geſchichtliche Blid für das Sprachleben kann meiner 

Anſicht nach erreicht werden: 1. durch furze, allgemein vers 

ftändlihe Mitteilungen aus der Spradis und Wort: 

geſchichte, 2. durch Plaudereien über Epradhgebraud 
—— — nn —————— — 

und Sprachrichtigkeit. Ich habe damit ſchon angedeutet, daß 

ich für den erſten Punkt denle an Bemerkungen über die Bus 

fammenießung und die Geſchichte unfre® Wortihages, über Lehn- 
wörter, das Eindringen der Fremdwörter und die Gegenbewegungen, 

über doppelte Entlehnung aus dem Lateinifchen (Brief — Breve, 
Vogt — Advolat uſw.) oder anderen Spraden (Pfalz — Palaſt — 
Palais, Banner — Banier, Partei — Bartie, Briefter— Presbyter), 

über Nüdentlehnung (Balfon, Loge, Garde, Herold, Duni ujj.), 

Voltsdentung (Sündflut, Maulwurf, Hüfthorn, Armbruft, zu 

guter Lept ufw, vgl. Andreſen: Deutiche Boltseiymologie), über 

bie Deutung meıfwürdiger Ausdrüde wie Hageſtolz, Zapfenitreich, 

Weihbild, Taufendguldentraut u, a. (Kluge, Weigand, Harder, 

Audrejen) oder über Bedeutungswandel (Gaul, Klepper, Mähre, 

Pfaffe, Tölpel, Gejindel, Marſchall, Rede, geil, niederträdtig, 

Hein ufw. vol. A. Waag: Bedeutungsentwidlung unjeres Wort- 

ihapes), bildliche und ſprichwörtliche Redensarten (H. Schrader, 

W. Bonhardt), Kulturgeichichtliches aus der Sprache (Blumfcein), 

über Doppelbezeichnung (Tautologie) wie in Damhirſch, Mauleſel, 

Maulbeere, Walfiſch, Windhund, Weichſellirſche uſw., ebenfo über 
lautliche Veränderungen z. B. Angleichung, (Aſſimilation) wie etwa 

in Himbeere, Wimper, empor, JImbiß uff., über nieder⸗ und hoch— 

deutſche Formen (Born — Brunnen, Wappen — Waffen, Lule — 

Loch, Nichte — Niftel u. a.) oder über alte Wörter, die ſich noch in Zu⸗ 

fammenfegungen erhalten haben, wie Spanferfel, Frohn leichnam, 

Karwoche, Meineid uff. Betrachtungen diefer Art werden zwar 

jedem Lehrer des Deutichen und den meijten Leſern diejer Zeit⸗ 
ſchrift geläufig jein, aber nicht allen Lefern einer Tageszeitung. — 
Endlich werden Erklärungen von Familiens und Ortsnamen jlets 

erwünjcdt fein, und es wind dabei die willlommene Gelegenheit 

nicht fehlen, die Bedeutung der Mundart in das rechle Licht zu 
jeßen. 

Für den zweiten Punkt liefert im erjter Linie wieder die 

Vereinszeitſchrift ſelbſt reiche Ausbeute. Unter anderm können 
z. B. bier die Sähe »zur Schärfung des Sprachgejühls« herbei⸗ 
gezogen werden. Faſt unerſchöpflichen Stoff geben ferner die in der 

Beitichrijt von Zeit zu Zeit unter 3. Sprachrichtigkeit · empfohlenen 

Bücher (Wuftmann, Matthias). Dak außerdem Hier ſowohl wie 

bei dem wortgejchichtlichen Teile die einichlägigen Werte von Grimm, 

Heyne, Paul, Heinge u. a. benuht werden müſſen, iſt felbit- 

verſtandlich. Derartige Erörterungen über ⸗Sprachdummheiten«, 

über ⸗Schwankungen und Schwierigkeiten des Sprachgebrauces« 

find der allgemeinen Teilnahme der Leſer immer ficher, bejonders 
dann, wenn fie durch zeitgemäße oder wißige Beiſpiele belegt 

werden umd aud die Mundart, wo es angeht, mit hinein 
gezogen wird. 

Bei diefer Fülle und Mannigjaltigleit des Stoffes, dem bie 
Vereingzeitichriit, die Tagesblätter und das Leben immer neuen 

Zuwachs liefern, dürfte in abiehbarer Zeit faum Mangel ein 

treten, wenn man zudem 1. den Naum für die Spradiede 

nicht zu reichlich bemiht und 2, jie etwa wöchentlich ein= 

mal, bei Tagesblättern Sonntags, erfheinen läht. Das erjtere 
dürfte fich ſchon deshalb empfehlen, weil jprachliche Bemerkungen, 

ausgenommen wenn fie die Form einer Plauderei oder eines 
Aufrufes tragen, lieber gelejen werden, wenn fie nicht allzulang 

find. Eine Epalte, glaube ich, jollte nie überjchritten werden, 

und für gewöhnlich wird eine halbe vielleicht noch wirkſamer jein. 

Bei häufigerem Erjcheinen der Sprachede würden meiner Meinung 
nach nicht nur die allgemein anregenden Stoffe raſcher verbraucht 

und allmählicd, Dinge zur Sprade fommen, auf die nur noc ein 

Heiner Lejerfreis verſiändnisvoll einginge, jondern die Sache würde 

auch eher ermidend wirken, Durch das einmalige Erſcheinen in 
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der Woche hebt ſich die Spradede vom Gefamtinhalt der Zeitung 

beſſer ab, fie wird als beſondere Beigabe erwartet und gelejen. 
Noch jei erwähnt, daß die »Spraceder auch auf die Zweig: 

vereine befebend wirten fann. Denn zur Mitarbeit daran find 

natürlich alle Mitglieder berufen, und das durch gemeinfame Bei: 
träge Geichaffene wird ficherlich in den Monatsverfammlungen anz 

regenden Stoff zu Erörterungen und gelegentlich vielleicht auch 
zu Feftftellungen und Unterfuchungen von allgemeinem Werte 
geben. 

Was aljo die Vereingzeitfchrijt für die Taufende von Vereins: 

mitgliedern, daS foll die »Spradelee ber Beitungen für die 
Millionen ihrer Leſer werden: ein belebrender nnd mahnender 

treuer Edbart, ein Mittel für die ſprachliche Bildung, ein Weg, 
anf dem wir eindringen fünnen in die Gedichte und die Schön- 

heit unferer berrlihen Mutteriprade. Der Sinn für ſprachliche 

Dinge ift bei ums ftärfer vorhanden, als mancher glauben mag. 
In den leßten Jahren fit er, gewiß nicht ohne Zutun des Sprad)- 

vereind, bei alt und jung, bei Gelehrten und Ungelehrten in 

erfreulihem Wachstum begriffen. ch erinnere nur an bie immer 

mehr in Mode fommenden ⸗Sprachlichen PBlaudereien« in Tages: 
blättern und Monatsichriften, an die Blohftellungen fpradhlicher 

Unrichtigleiten im Berliner »Kladberadatich« und in der Wiener 
»Fadel« ober an den erftaunlicyen Erfolg von Wuſtmanns »Sprad 

dummbheitene. Cine gut, d. h. nach den Grundſätzen bet Sprad)- 

vereines geleitete, dem Leferfreife des Blattes angepakte »Spradj= 

etee wird aljo jiherlih auf Beachtung rechnen dürfen und mit 

der Zeit eine willlommene und fruchtbare Beigabe werden. 
Krems ad. D. Dr. Franz Wollmann. 

» Juriftenftil.« 

Unter diefer überſchrift iſt ſchon vor mehreren Monaten in 
der »AZulunft« ein Aufſaß erichienen, durch defien ſchallhaften In— 

balt der als Berfafier unterzeichnete »Dtto Neinhold« vielen, bie 

e8 angeht, ein vergnügte® Stündchen bereitet hat. Näheres 

darüber bier zu berichten, muß ich mir verfagen. Nur möchte 
ich betonen, daß man ſich danach auch in Nichterfreifen zweifellos 

um die Befferung der deutjhen Sprache durch ſcharfe Selbſtzucht 

bemüht. In dem Aufſatze gejcicht das insbeſondere durch Ber: 
befjerung der »Gründe eines Reichdgerichtsurteilse. Der 

qetadelte Wortlaut ift folgender: 

>Das vorderrichterliche Urteil läht jede nähere Auftlärung 

und Begründung dafür vermifen, warum in dem Inhalt der 

Berufungredjifertigungfchrift des Beſchwerdeführers, von der das 

Urteil ſelbſt jagt, dafs durch diefelbe das Verhalten des Amts: 

gerihtärats ©. ald Vorſihenden des Schöffengerihts in einer 

bejtimmten fonfreten Situng dieſes Gerichts einer für beleidi- 

gend erachteten Kritit unterworfen ſei, insbeſondere in den Be- 

hauptungen, daß Amtegerichterat S. in jener Sigung eine 

monotone Sprechweiſe an den Tag gelegt babe, gar nicht bei 
ber Sadje geweſen jei, nicht gewuht habe, was er eigentlich 

fragen wollte, und als Menſch an Gedächtnisſchwäche leide, der 

Thatbeftand einer nach Mafgabe des $ 185 des Strafgefeh- 

buchs jirafbaren Beleidigung erblidt, dagegen der Thatbeitand 

des $ 186, welcher den Wahrheitäbeweis zuläßt und die Feſt— 
ftellung, wenn nicht der objeltiven Unwahrheit, jo doch der 

Nichterweislichkeit der aufgejtellten thatjächlichen Behauptungen 

erfordert, für ausgefchlofjen erachtet würde. 
Eollte aber, wie es den Anſchein gewinnt, aus einzelnen 

Redewendungen, welche fi auf das Verhalten des Amts— 

gerichtäratd S. In ber ſchöffengerichtlichen Verhandlung vom 

1. März 1899 bezogen, im Wege ber Auslegung der Schluß 
aezogen werden, daß durch jene Nebeiwendungen objektiv dem 
Amtsgerichtörat S. der Vorwurf gemadt würde, er jei, abs 

gefehen von dem am 1. März 1890 verhandelten Falle, übers 
haupt und im allgemeinen ein zur Führung des Vorſihes uns 

geeigneter vichterlicher Beamter, weldyer Vorwurf die Anwen: 

dung des $ 185 des Strafgeſetzbuchs gerechtfertigt haben würde, 

fo wäre doch näher darzulegen gewejen, ob der Angellagte audı 
fubjettiv dieſe fich keineswegs ohne weitere von ſelbſt ver: 

ftehende Auffafjung teilte, die von ihm gebrauchten Worte 

ſeinerſeits gleihfalls in diejem Sinne verftanden wifjen wollte 

und unter diefer Vorausſehung des beleidigenden Charakters 

berfelben fich bewußt warte 
Das Beilpiel ſchließt noch damit, daß in dem Urteil gefordert 

ift, es fei fejtzuftellen, 
»inwiefern der Vorwurf ber einfchläfernden Sprechweiſe und 

der Gedächtnisſchwäche überhaupt für den dadurch Betroffenen 

nicht nur im feiner Eigenfchaft als Menſch, fondern auch als 

Beamter und Richter beleidigend ift und eine Verlegung feiner 
allgemein menfchlicen und beruflichen Ehre enthält.« 

Als verbeiferte Faſſung wird vorgefchlagen: 
»Der Vorwurf gegen einen Richter, daß er in einer Sipung 

einichläfernd geſprochen und zerjtreut plaidiert habe, aud an 

Gebäctnisichtwäche leide, ift an fich noch feine fogenannte In» 

jurie im Sinne des $ 185 St.-G.«B. (Schimpfrede), fondern 
nur eine ‚Üble Nachrede‘ ($ 186), die durch den Beweis ber 
Wahrheit ftraffrei wird. Zur Injurie wird er erfl, wenn er 

den Betroffenen überhaupt als ungeeignet zum richterlichen Vor⸗ 
fit hinftellt. Dieſe Bedeutung feiner Worte und ihr beleidigender 

Charakter muß dann aber aud dem Schreiber bewußt geweſen 

fein. Der Borderrichter hat zu Unrecht ohne Prüfung dieſer 
Vorausjegungen und ohne Erhebung des Wahrheitsbeweiles 
verurteilt; betreffs der einſchlüfernden Sprechweiſe und der Ge— 

bädtnisichwäche hätte er fogar erjt prüfen müflen, ob fie über: 

haupt der menſchlichen und richterliben Ehre Eintrag thun.« 

Dennoch wäre es durchaus unrichtig, wenn man die große 

Befjerung verfennen wollte, bie jonft in sprachlicher Hinſicht 

gerade in vielen Reichegerichtsenticheidungen zu Tage tritt. Iſt 
doch die 1593 erichtenene Schrift »Die Sprache in den gerichtlichen 

Entichridungen« von dem vormaligen Mitgliede des Reichẽgerichts 
Herm. Daubensped verfaht, 

Ein Stedenpferb der Rechtägelehrten bildet aber, um einzelnes zu 
erwähnen, was nor) abzuftellen ift, immer noch die meiſt unnatür= 

liche, tadelnswerte Hinzerrung der Berneinung an den Schluß 

längerer Sähe und die Berteilung des feiner, feine, feines in 
einer nicht, eine nicht ufw., und des nicht® in etwas nicht. 

Einer einzigen Reichsgerichtsentſcheidung aus dem Jahre 1800 

entnehme ich folgende hierher gehörige Wendungen: »Ansbefon- 
dere lann die Rüge umgenügender Begründung . . . für zutref⸗ 
fend nicht erachtet werden« (ftatt: micht für zutreffend). — 

»Daf, wie der Angellagte auszuführen fucht, der erfte Richter« uf. 
— 28 folgen 18 Worte — »lann als notwendige Folge nicht an: 
erfannt werden⸗ (ftatt: e8 fann nicht anerkannt werden, 

daß). — »Die FFolgerung des Vorderrichters fteht in einem 

inneren Widerjpruch mit feinen Prämiſſen nicht« (ftatt: ſteht 
in feinem inneren Widerſpruch) »und lann daher einem 

Bedenken nicht unterliegene (ftatt: fann daher feinem Be— 

denken unterliegen). — »Die fFeititellung, daß Beſchwerde— 

fügrere uf. — es folgen 14 Worte — »fann daher als rechts— 
iretiimlich oder auch nur als unzureichend nicht erachtet werben« 

(jtatt: Daher fann es nidht als redtsirrtümlidh ober 
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auch nur ungureihendb erachtet werben, wenn feftgeftellt 

ift, Beihwerdeführer habe ufm.). — Alle jene Ausdrücke 
leiden an dem Fehler, daß der Leer erjt ganz am Schluß ers 

fährt, was los ift, daß nämlich das zunächſt Museinandergefchte 

als nihtwirklich Kingeftellt werden foll. Der Jurift ift freilich 

fo daran gewöhnt, daß er fi) fogar wundern würde, wenn das 

Ganze nicht mit einer Verneinung fchlöffe. — So fagt aud das 
Deutihe Börſengeſetz F 66: ⸗Durch ein Börfentermingefhäft in 

einem Geſchaftszweige, für welchen nicht beide Parteien zur Zeit 
bes Geichäftsabichlujjes in einem Börfenregifter eingetragen find, 

wird ein Schulbverhältnis nicht begründet« — ftatt: fein Ed. 

Hierher gehört auch das oft zu findende mehr nicht als anflatt; 

nicht mehr, ald. Mber richtig jagt $ 888 der Deutfchen Zivil: 

prozehordnung: »Sann eine Handlung durch einen Dritten nicht 
vorgenommen werbene (bemm es handelt fich da um eine be« 

ftimmte Handlung, nicht um feine Handlung; doch hätte hier 

das »nicht« vor »durd« gejeßt werden jollen). Richtig jagt aud) 
$ 52 des Deutfchen Bürgerlichen Gejepbuces: » Meldet ſich ein 

befannter Gläubiger nicht« (demm es Handelt fich auch hier um 

bejtimmte Perſonen, die fi nicht melden, während fich vielleicht 

andre beteiligte Perfonen melden — »tein« wäre hier ſalſch). 

Aus amtlihen Belanntmachungen teile ich nod mit: »Wer 
an andern Orten Ablagerungen bewirkt« (ftatt: Schutt, Un— 
rat u. dergl. ablagert); ferner: »Hierdurch bringe id) zur öffent: 

lichen Kenntnis, dak im Monat September d. 3. diesjeits die 

Erteilung von Jagdſcheinen wie folgt flattgefunden hat: 

a) Jahresjagdiheine ufw.e (anftatt: »daß ich (ber Pandrat) im 
Monat September folgenden Perfonen Jagdſcheine erteilt habe: 

a) Rahresjagdiceine ufw. «); und Zeitungen berichteten, es fei nadı 

einer Verfügung des Kultusminifters in allen öffentlichen Kranken, 

Badeanftalten, Schulen uf. bis zum . . . bie Einführung des 

Celſius⸗ Thermometers zu bewirften (jtatt: das E.=Th. eins 
zuführen). 

Da ich einmal das Wort habe, möchte ich hier nocd im An- 

ſchluß an Ziſcht. 1898 Sp. 78 als Häufig verwendbare Berbeut: 
ſchung für Ideal-Konkurrenz im Strafrecht das Wort »Tat- 

einheite vorfchlagen. »J.«K.« liegt nämlich vor, wenn jemand 

durch diejelbe Handlung gegen verfchiedene Strafgefegvorichriften 
gefehlt Hat, z. B. durch Begebung eines geſälſchten Wechſels ſich 

fomwohl des Betrugs, wie der Urkundenfälſchung ſchuldig gemacht 

bat. Hier hat er Betrug in Tateinheit mit Urkunden— 
fäljchung begangen. In Reichsgerichtsentſcheidungen findet man 
jet öfter für »in J.⸗K.« >»in einheitlihem Zufammen- 

treffene, offenbar nad) Anleitung der Überjchrift vor den 88 73 ff. 
des Deutichen Strafgeſetzbuches. Es bedarf feiner nähern Dar- 
legung, daß vor biejer höchſt fchwerfälligen, nur dem Rechts— 

gelehrten verftändlichen Verdeutſchung der vorgeſchlagene Erfak 
» Tateinheit« bei weitem den Borzug verdient, der nur felten 
unanwendbar fein wird, wenn man, wo es nötig ift, dem Safe 

die entfprechende andre Wendung giebt, anjtatt blok das Fremd— 

wort zu »überjeßen«, 

Torgau. 8. Bruns. 

Sentralbabnbof oder Baupibabnboft 
Bor kurzem hatte der Hamburger Senat die löbliche Abſicht, 

die Hamburgiiche Stadtverwaltung um ein gutes deutfches Wort 
» Kleinhandelöfammer « zu bereichern; aber die Bürgerjchaft hat 

dem Drüngen der »Detailliften«, die durchaus nicht » Stlein- 
bändler« fein wollen, nacgegeben und dem entjprechend eine 
> Detailliftenfammer« geihaffen. Hoffentlich geht es nicht jo mit 

einer anderen frage, die vor etwa Kahresfrift in den Hamburger 
Blättern aufgetaucht und behandelt worden ift, und auf die bier 
noch einmal zurüdzulommen nicht zu jpät fein bürfte. 

Im Sprechſaale des Hamburgijhen Korreijpondenten vom 
25. Auguft 1900 wird die Frage aufgeworfen: »Wie foll der neue 

Hamburger Bahnhof Heifen?«e Der Einjender fommt, vor allem 

vom nationalen Standpunkte aus, zu dem Ergebnifie, daß der 
Name des neuen Bahnhofes deutich fein, daß er »Hauptbahndofe 

heißen müfle. Dagegen wendet fi in den Hamburger Meueſten 
Nachrichten vom 26. Auguft »ein Deutiher und Freund reiner 
Spracde« in ziemlich, Üüberlegenem Tone, aber, wie uns jcheint, 

mit wenig Berechtigung. Er erfennt zwar die dort angeführten 
Gründe als ſchwerwiegend an, vermag ihnen jedoeh nicht unbe— 

dingt zuzuftimmen; er macht vielmehr einen Unterfhied zwiſchen 

» Bentralbahnhofe und ⸗Hauptbahnhof · ausfindig, der dazu 

führe, daß man den neuen Hamburger Bahnhof » Zentralbahns 

hof« nennen müjje. Es verlohnt ſich wohl, dieſer Begriffsichei- 

dung näher zu treten. Es heißt da: »Es fann unter einem 

Hauptbahnhof zu veritehen jein die erfte, die hervorragen dſte und 
bedeutendjte Station unter jämtlichen Stationen einer Eifenbahn: 

linie, der Ausgangs- und Zielpunkt der Linie, ed fanrı aber 

auch darunter zu verfichen jein die größte unter den Stationen 

einer Linie an einem und demſelben Orte... Ein Bentral- 

bahnhof ift num aber etwas ganz anderes. Es ift der Wittel- 

punft eined® ganzen Nepes von Linien, das Pentrum des 
Eifenbabnverfehrs in einem nad allen Seiten bin ſich erſtrecken— 

ben Gebiet... Diefe Bahnhöfe find nicht bloß der Ausgangs— 

und Zielpunft einer einzelnen Linie, noch weniger die größere 

Station unter mehreren Neineren desjelben Ortes, fondern der 

Ausgangs- und Zielpunft, der Mittel- und BVereinigungspunft 
einer ganzen Menge von Linien, die nad) allen Richtungen, nad) 

Norden und Süden, nad Dften und Weiten führen. Hier jtrömt 

der Verkehr eined weiten Gebiete! zujammen, von hier ſtrahlt 
diejer Verkehr wieder aus.e Gegen die Begriffsbeftimmung von 

» Hauptbahnhofe ift zumächit nichts einzumenden; nur ift fie micht 

volljtändig. Aber die Art, wie der Einfender den Begriff >» Ben: 
tralbahnhof⸗· aufſaßt, jcheint uns nicht zutreffend zu jein. 

Es muß doch auffällig ericheinen, daß ſich »Jentralbahnhöfee 

nur in großen Städten wie Magdeburg, München u. a. finden, 

niemals dagegen an Heineren Orten, wo doch aud) nicht jelten 

zabfreiche Linien zufammenlaufen (man jehe nur einmal eine 

Eijenbahntarte an!). Neumünſter liegt jo im WMittelpunfte 

des holſteiniſchen Eiſenbahnneßzes, von hier führen fo viele 

Linien nad) allen Richtungen, daß man hier gewiß einen „Fen— 

tralbahnhofe in dem oben angeführten Sinne erwarten fünnte; 
aber es hat (unferes Wifjens wenigſtens) nur einen ſchlichten 

Bahnkof. Die »Zentralbahnhöfee haben auch das nicht voraus, 

daß etwa alle in Betracht fommenden Züge bier ihren Anfang 

nehmen und wieber hier enden. Der Zentralbahnhof in Hans 
nover entjendet zwar ald Ausgangspunkt eine Neihe Züge, it 
aber für die bejonders wichtige Linie Berlin: Köln nur ein Durch— 

gangspunft. Umgekehrt find auch viele Heinere Snotenpunfte, 

wie Braunfchtweig, Ausgangs und Zielpunft einer Reihe von 
Linien, ohne im Befige eines » Jentralbahnhofes« zu fein. Kommt 

es num vielleicht auf die Größe des Gebietes an, deſſen Berlehr 

nad einem Mittelpunfte hin und wieder davon ausjtrömt? Wie 

groß muß eim folches Gebiet fein, um feinem Mittelpunfte den 

folgen Namen » Zentralbahnhof« einzuiragen? Hier möchten ſich 
ichwer Grenzen ziehen laffen. 

Wenn fih nun trop alledem >» Jentralbahnböfe« nur in be- 

jonders großen Städten finden, fo hat dies feinen Grund doch 
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wohl darin, daß mit diefer Bezeichnung der Gegenſatz zu Heineren 

(noch bejtehenden oder durch den Zentralbahnhof verdrängten) 

Bahnhöjen ausgedrüdt werden joll; ſolche Einzelbahnhöje finden 

ſich aber gerade in großen Städten. Wir meinen aljo, daß der 

Ausdrud » Zentralbagnhoj« Überhaupt nicht das bejagen joll, 

was der Giujender will. Er joll nicht den Mittelpunft eines 

ganzen Nepes von Linien, jondern den Mittelpuntt des Eiſen— 
bahnvertehrs eines bejtimmten Ortes bezeichnen. Nur hierfür 

ijt das Bedürfnis einer befonderen Bezeichnung vorhanden. Die 
Bujammenjegung mit » Zentral«s ijt gewählt mut Beziehung auf 
die Bahnverhältnifje des einzelnen Ortes, nicht eines ganzen Ge— 

bietes. Iſt dem aber jo, joll » Zentralbahnhoi« den widjtigiten, 

hauptſächlichen Bahnhof bezeichnen, dann fan man dafür ges 

troft »Hauptbahnhoj« jagen, und jeder » Freund reiner Spradhee 

wird das Wort vorziehen. 

Ein Bedürfnis für eine nähere Beſſimmung des Wortes 

»Bahnhof« liegt Überhaupt nur vor, wenn eine Stadt mehrere 

Bahnhöfe befipt. Nimmt der » Zentralbahnhoj« etwaige frühere 

Einzelbahngöfe ſämtlich in ſich auf, fo ift er eben der » Bahnnhoj« 

ſchlechtweg, mag er noch jo groß jein und mögen noch jo viel 

Linien in ihn al® >» Zentrum« einminden. Beſtehen aber neben 
ihm noch andere Bahnhöfe fort, jei es Nebenbahuhöje an einer 

von jenem ausgehenden Linie, vder Ausgangspunfte von Nebens 

linien, jo ijt er der »paupibahnhofe. Das Wort ift nicht nur 

ebenjo gut wie »Jentralbahnhofe, jondern es ijt um vieles 

bejjer. Denn, abgejehen von jeinem halb undeutihen Ausjehen, 

kann » Zentralbahnhof« irreführen, wie die ſchiefe Begrijjsbejtims 

mung des Einjenders beweiſt. » Hauptbagnhof« aber ijt völlig 

unzweideutig. Es iſt jelbjt an Orten, wo ein amtlicher » Zentral: 

bahnhof · bejteht, allgemein verftändlih. Man frage in Magdes 

burg nach dem Hauptbahnhofe: jeder wird wijjen, was gemeint 

iſt. Ein Bedürfnis aber, die ganz großen » Zentralbahnhöje « 

von den weniger großen »SHauptbahnböfen« zu unterjceiden, 

kann doch gewiß nicht anerfannt werden. Oder ijt es mut der 

Wurde einer Großſtadt wie Hamburg nicht vereinbar, wenn es 

wie tie Kleinere Nacbarjtadt Altona nur einen » Haupibahn: 

hoj« hat? 
Daß der Ausdrud »Hauptbahnhoje dem zu bezeichnenden 

Begriffe wirllich entſpricht, braucht wohl nicht auseinandergejept 

zu werden. »3Haupt«⸗ ald Beſtimmungswort bezeichnet in uns 
zählägen Fällen das Ghrundwort als das in feiner Art Wichtigite, 

Vornehmjte, Haupt ſächliche. Man denke etwa an » Hauptpojts 
(amt), Hauptjollamt, Hauptwacde, Hauptquariier« ujw. Zumal 

»hauptpojt« erjcheint uns als ein befonders genau entjprecdyendes 

Gegenjtüd zu »Dauptbafuhoje, und daran nimmt doc, niemand 
Anſtoß. Freilid), wenn etwa jrüher der Ausdruch » Zentralpojt- 

amt« gejhafjen wäre und er num in »Hauptpojtamt« umgewan⸗ 

delt werden follte, dann milrden gewiß; wieder ſcharfſinnige 

Denker lommen und nachzuweiſen verjucden, dab >» Zentralpojt- 

amte doch etwas ganz anderes jei und ja nicht durch »Kaupts 

pojtamt« erjept werden dürfe. Dant Stephans Fürjorge ift dem 

aber reditzeitig vorgebeugt worden. Und es fit zu bedauern, daß 

ber » Zentralbahnhof« nicht auch jchon im Keime erſtickt fit. 

> Zentral=« in Zujammenfepungen läßt fich gar nicht jelten 

durch »Haupts« erjepen; jo iſt » Zentraljtelle — Hauptitelle, Zen⸗ 

tralleitung = Hauptleitung« ufw., und für >» Zentralftiedhof « 

würde man viel bejjer » Hauptitiedhoj» jagen. Damit ijt aber 

jelbjtverjtändlich nicht gejagt, daß in allen Fällen »Zentrals« 
und »Haupts« ſich deden und ſich gegenjeitig erjeßen können. 

Der Einjender hätte nicht nötig gehabt, darauf hinzuweiſen, daß 

man doc ſtatt » Hauptmann « nicht » Jentralmann« jagen fünne. 

Dan jagt auch nicht »Bentralftabt«, jondern »Hauptitadt«, obs 

wohl da der Verkehr eines weiten Gebietes zufammenjtrömt 
und von da wieder ausftrahlt«. 

Was der Einiender noch weiter binzufügt, um den » Zentral: 

bahnhof« zu reiten, ſteht auf ſchwachen Füßen. Er führt eine 

Reihe eingebürgerter Fremd- und Lehnwörter an, wie » General, 

Staifer« ufw., um daran zu zeigen, daß man nicht alle Fremd⸗ 
wörter entbehren könne. Sehr richtig; aber um jo mehr muß 

man die vermeiden, die ſich erjegen lajjien. Fetner jagt er: 

Wenn Magdeburg und Hannover umd andere Städte einen 

Bentralbahnbof haben, kann die uralte deutſche Stadt Hamburg 

doch auch einen haben.« Als ob ein libel durch weitere Ver: 
breitung weniger jchlimm würde. Biel löblicher wäre es, wenn 

er fo jagte: »Wenn Franfjurt einen Hauptbahnhof bat, jo wollen 

wir in Hamburg aud) einen baben«e.. Denn Frankfurts neuer 

großer » Zentralbahnhoje — im Sinne des Einjenders — heißt 

tatſachlich »Hauptbahnhof«; ebenfo in Dresden. 

Daran zweifeln wir ja mit dem Einfender nicht, dab Hamburg 
and mit »tentralbahnhofs die deutihe Stadt bleiben wird, die 

es bisher geweſen iſt. Aber befier wäre es doch, wenn ſich dem 

neuen » Deutichen Schaufpielhaufes gegenüber dereinſt ein »Haupt: 

bahnhof« erhöbe, und noch bejjer, wenn aud jonjt das gute 

deutiche, Flare und unzweideutige Wort » Hauptbahnhof« einge 
führt würde, Karl Scheffler. 

Rleinigfeiten. 
1. Eine eigentümliche Unangemejjenheit des bildlichen 

Ausdruds tritt in einer kürzlich erſchienenen Schrift von 
9. Glüdsmann über Thomas Carlyle hervor, wenn es dort heißt: 

»Die hunderiſte Jährung feines Geburtstages muß denn aud) be 

und gefeiert werden, muß uns zu andädtigem Verſenlen in feine 

Berte veranlajjen, welche feine Neigung für deutſche Bildung als 

roter Faden (befier: wie ein roter F) durchzieht, und aus demen 

uns jeine Seele wie ein Bolyp mit hundert brünjtigen Armen 

umjängt.e Der Ber. wıll dod) etwas liebevoll Umfangendes, 

angenehm Feſſelndes jchfldern, und dazu bedient er ſich der Bers 

gleihung mit einem der jchrediichjten Seetiere, welches feine Beute 

vermöge feiner langen fyangarme, die mit Saugmäpfen dicht bes 

jegt find, umfclingt und ausjaugt! 

In ähnlicher Weiſe unangemefjen vergleicht Leonor Goldihmidt 

(»IJm Morgengrauen«) ſchöne dichte Loden mit Duallen, 

diejen gallertartigen Strahltieren, deren Berührung leinesweges 

angenehm ijt: »Sozi hatte ſich ihm gefchidt entduckt, noch ehe er 

mit jeiner nocentage die diden Lodenquallen im Naden ums 

ipannt hatte.e 

2. ⸗Sächſiſcher« Genetiv. In neueren deutjchen Stilblichern 

(Sanders, Wefjely u. a.) findet man nicht jelten für den voran= 
geitellien zweiten all (z.B. »des Vaters Haus«) die Bezeichnung 
»jächjifcher Genetive. Dieſe iit der engliichen Sprachlehre entlehnt. 

Dort ift fie ja auch an der Stelle; denn die mit dem Biegungs—s 

bezeichnete, nur in der Voranſtellung erhaltene Form des Wenetivs 

(king's sorvant — the servant of the king) ſtammt aus dem 

Angeljähfiichen, 5. B.: On vintres däge him com to godes 

eugel on cuman hive (Homilie auf den Bijchoj Eudberhius). In 

die deutſche Spradlehre gehört fie aber nicht hinein; denn dieje 

Boranjtellung ift auch im Hoch deutſchen ſchon von jeher üblich 

gewejen, 3. B. althodyd.; gutes buto (neben boto gotus), thes 

mannesjungiro; mittelhocyd.: des landes herre, Sigemundes 

sun. Hier ijt aljo die Bezeihung »ſächſiſcher« (d. 1. aus dem 

2 
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Angelſächſiſchen jtammender) Genetiv durchaus ungehörig und 

verlehrt. 

3. Ein Heiner Nachtrag zu Prof. Dungers jehr zeitgemäher 

Schrift: »Wider die Engländerei in der deutſchen Sprace.« 

Während ſich frühere Schrijtfteller, wie Berftäder, Möllbaufen, 
in ihren nordamerifanischen Nomanen von engliihen Ausdrüden 

faft ganz frei erhielten, jind die auf demielben Boden jpielenden 

Romane von Karl May, z. B. »Old Surehand« (1894) davon in 

einer mwiderlichen Weiſe durchſetzt. Dahin gehören die Ausdrücke 

Scout für Kundidafter, Bigmouth (Großmaul), fillip (Nafen- 

ftüber), Braces (Hofenträger), Nugget (Goldlorn), Myrtle— 

wreath (Myrtenkranz) u.a. Ganz bejonders aber tritt dies in 

ben Furzen Ausrufen hervor, deren fich eine lange Reihe durch 
die drei Bände des genannten Nomanes zieht. An der Spipe 

jtehen well und pshaw, die unzählige Male vortommen, denmächſt 

yes und howgh; ihnen ſchließen fich an behold, welcome, good 

evening, all devils, tunder-storm, heavens, zounds (= god's 

wounds) u. a. m. 

4. Fremdwörterei. Die Preußiſchen Jahrbücher ent- 

halten in dem 100. Bande einen Muffag — Verzeihung! Eſſai 

von Dr. Emil Daniels über »Napoleon I. und feine Familie«, 

der in feltenem Maße mit Fremdwörtern geipidt ijt, fo daß dieſe 

Ausdrucksweiſe jelbit in den Preußiſchen Jahrbüchern, dieier Hochs 

burg ber Fremdwörterei, auffallen muh. Da finden fich, um 

allgemeiner &ebräuchliches zu übergeben, unter andern folgende 

Ausdrüde: »deplacierier ndividualigmus«, »galloromaniiche Huper= 

eivilifatione, »Batina der Legitimitäte, »Duafilegitimitäte, »ein leidlich 

qualifizierter, proviforiicher Thronfolger« (warum nicht auch: Sue⸗ 

cefjor?), »direfte Defcendenze, »naugurationdceremonies, »Firierung 

des Krönungszeremonielld«, »eine Forderung eludieren«, »Affronte, 

»ein leßter Eonfeil«, »Extragratificationene, »der unerwartete Refue· 

»Emprefjement«, »von der bee choquierte, »(die Emigranten) 

feinem Regime zu ralliieren« uſw. ujw. 

Welch ein geſchmackloſer, häßlicher Miſchmaſch! Daniels hatfeinen 

»Efjai« aus einer franzöſiſchen Duelle (Masson, Napoleon et sa 

famille) geſchöpft, und dabei ift offenbar zu viel Franzöſiſch an 

feiner Feder bangen geblieben. Es fann ibm daher nur geraten 

werden, bei feinen geschichtlichen Forſchungen ſich am deutiche 

Quellen zu halten, damit er das Deutſche nicht ſchließlich ganz 

verlernt. 

Stolp i.®. A. Heinpe. 

Repite : Rundidan. 

Im erjten Halbmonatsheite des Jahrganges 1899/1900 ber 

»Deutſchen Rundſchau« giebt ihr Herausgeber X. Nodbenberg 

einen Überblid iiber die erften 25 Jahre diefer Zeitfchrift, von dem 
einiges auch denjenigen Bereinämitgliedern befannt zu werden 

verdient, welche jene Zeuſchrift nicht lefen oder jenen Aufſaßz 

überfehen haben. 

Rodenberg hatte 1874 zunächſt einen »Broipeft« entworfen, 

worin noch der Titel »Deutiche Mevie« gewählt war, »weil 

dieſes Wort, obgleich aus einer fremden Sprache, doch als Be- 

zeichnung für einen litterariichen Gattungsbegriff angenommen 

worden ift, welche fich weder überjeßen noch erjegen läht und am 

genauejten das ausdrüdt, was wir beabjichtigen. Dieſer Bro- | 

ipeft lag auch ſchon gedrudt bereit zur Majienverbreitung für den 

1, September 1874, wurde aber gar nicht veröffentlicht, weil »wir, 
d. h. hier wohl Herausgeber und Verleger, das Gefühl hatten, 

daß hier irgend etwas noch micht vecht ftimme .... Das Fremd— 

wort im Titel war auch uns ein beitändiger Vorwurf und ein 

Dom im Auge. Wie, jagten wir ung, wir tollen eine Zeitſchrift 

für das gefamte geiftige Leben unſeres Volkes fchaffen und die 

deutiche Sprache jollte feinen Nusdrud bafür haben? Wir dadıten 

an Mar v. Schenfendorfd »Mutteriprache, Mutterlaut!« .. 

Bir gaben Storm recht, wenn er und Deswegen getabdelt’), und 

Laube, wenn er ſich jelbit darüber ertappt hatte.) Wir ent: 

ichuldigten uns vor uns und vor dem Publifum, jo gut es ging, 

waren uns aber wohl der Wahrheit deſſen bewußt, wofür freilich 

auch nur der franzöfiiche Spradhgenius die Formel geprägt bat 
qui stexeuse, saceuse +.) Da iclug nun der berühmte Würz- 

burger Phyſiologe Fid in jeinem Zuftimmungsichreiben, weil auch 

ihm »da8 franzöfiiche Wort an der Stim der deutjchen Zeitichrift 

anjtöhig war und ihm die Gründe dafür wohl noch al® gemidhtig, 

aber doch nicht als durdyichlagend erichienen«, den Titel »Deuride 

Rundſchau« oder allenfalls »Deutihes Mufeum« vor, meld 

leßteres zwar auch eim fremdes Wort, aber wenigſtens aus 

einer alten Sprache jei. 

Aber noch zögerten wir, der Anregung zu folgen. »Die Bes 
zeichnung ‚Rundidau: war in diefem Sinne nicht gebräuchlich und 

unseres Wifjens bisher nur einmal angewandt worden von dem 

‚Nundfchauer: der Kreuzzeitung. Später freilih haben wir erjeben, 
daß der Titel fchon damald Nachfolge gefunden Hatte... (Bon 

1851 an mehrere, allerdings furzlebige, volf&wirtichaftliche bezw. 

medizinische Zeitichriften, 1866 much ſchon eine „äftbetifche‘ umd 
1867 ſogar ſchon eine „Deutiche Rundſchau, Zentralblatt für 

Wiſſenſchaft, Politit und foziales Leben‘, alfo inhaltlich ihrer 1874 

geborenen Namensichweiter ſchon ſehr nahe fommend.) Wir aber 

fonnten uns noch immer zu diefem Titel nicht enntichliehen . - - 

Da kam das erlöfende Wort — aus Amerifa in Geftalt eines 

Kabeltelegramms: eine der großen Buchhandlungen in New- Port 
bejtellte, ich weiß nicht genau, wie viele Hunderte von Eremplaren 

und fügte hinzu, fie wolle die Veftellung verdoppeln, falls wir 

der Zeitſchrift ſtatt des frangöfiihen einen deutschen Namen 

gäben. Ich erinnere mic) diejes Momentes noch ganz deutlich, als 

wir dreit) in dem Gartenhäuschen der Lütowſtraße die Depeice 

laien, uns anlaben und dann wie zum Rütliſchwur die Hände 

ineinander legten mit dem Ausruf: -Ja, fo foll fie heißen — 

‚Deutiche Rundſchau! — was dann jofort nah New: York zus 

rüdgefabelt wurde.« 

Wir haben Rodenbergs in mehr als einer Beziehung höchſi 

lehrreichen Bericht möglichjt mit feinen eignen Worten wiederge: 

geben und möchten fait binzuiepen: Tantae molis erat germanum 

eondere nomen: So ungebeuere Mübe bat es gefoftet, einen 

beutichen Titel zu Schaffen! Geſchadet hat der jungen, raſch zu 
grober Blüte gelangten Zeitichrift der deutiche Name » Rundidau« 
nicht, geſchadet auch dann nicht, als bald eine Ähnliche Zeitichrift 
in Wettbewerb mit ihr trat und mit dem wieder hervorgehoften 

Titel » Deutjcde Revie« mehr Glück zu haben hoffte. Wohl aber 

iſt nach ihrem Vorgange 1877 — 1852 die Zahl der »Rundichauen« 

mit den verfchiedeniten Nebentiteln auf 13, 18853 — 1886 auf 29, 

1887 — 1800 anf 65 gejtiegen! Lebte Meyer: Arnswalde noch, 

1) In feiner Antwort auf die Einladung zur Teilnahme: 
»Warum arbeiten Sie denn aber immer unter jranzöfiicher Flagge? 
Salon! (So bieh befanntlid) Rodenbergs frühere Zeitichrift) — 
Revue — —* 

2) Dei gleihhem Anlaß hatte L. die von ihm gebrauchten 
\ Morte »Novelle oder Ejjan« durcd den Aufap (> Lauter Fremd: 
\ worte!«) jelbjt ironiftert. 

3 Je nadı dem Kreiſe, für den man fchreibt, wäre doch audı 
| wohl die Überfepung zu veriudren »wer fich entichuldigt, be: 
ſchuldigt ich e. 
| 4) Hodenberg und die beiden Gebrüder Paetel. 

— — — 
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fo würde er fein berühmtes: »Es gebt auch jol« wieder beftätigt 
finden. Wir aber jagen: Es ift jo auch beifer gegangen. 

Boppard, Dr. Farl Menge. 

Sum Bälchen⸗ Unfug. 
(Bol. Nr. 7 der Zeltſchrift 100, Sp. 187.) 

A. Heintze eiſert mit Recht gegen den Unfug, der mit dem 

Hulchen (Apoſtroph) getrieben wird. Daß dieſer Unfug nicht 

allein in neuſter Zeit und nicht allein beim Genitiv getrieben 
wird, dafür möchte ich einige Beiſpiele anführen. 

D. Fr. Strauß fchreibt nicht nur Jehova's, David's, Iſai's, 

Israel's, Simeon's, Salomo’d, Daniel's, Moſe's u. dgl. m. 

(Bd. 4 der Gef. Schr), fonden auch Motto's als Mehrzahl 
(Bd. 3, 39), die Erzählung ift halb Schleiermacheriſch, halb 

PBaulus’isc (ebd. 45), Baum'ſche Abhandlung (139), Reimann’: 

ſche Trage (15), der Paulus'ſche Kommentar (17), Paulus' 

Kommentar (16), Maria’s ala Gen. (72), in's, auf's, Goethe's 

Gedichte, Ewald's Geſchichte Ehriftus” (1, 139), dagegen Thespis 

Fuhre (2, 348); Mubens’ und Beroneje's Gemälde (11, 45) 

Hoch's als Merz. (11,230), bei’'m (11, 233) u.a. m. 
Raul Heyſe ichreibt (Melnfine und andere Novellen, Berlin 

1895) Ehr' aufheben (S. 8), reiſ'te (S. 14), gereif’t, hab’ ich 

iſt's, eh’ fie, ſo'n (371), Höfte (287), aufgelöf’t (104), dich's 

(402), man’s (370), aber auch wieder ins, binters, hinterm 

Alfred de Muſſet's (318), Trippel’iche Büſte u. a. m. 

Hand Blum (Mus geheimnisvollen Akten, Berlin 18890) 

jchreibt: Genelli'ſche Matulatur, Rubens'ſcher Intarnat (S. 30). 

K. Frenzel (Erinnerungen und Strömungen, Gef. W. 1): 

S. 84 wär es, D2 des Komittee's, 157 die Marquis’, 286 Boy’ 

Schilderungen, 343 Strike's, 360 das Meich des Nero’s und des 

Diofletian’e, 366 Strauß’ Kritif, 320 es find Danton’s u. ä. 

Auf Stettiner Straßenſchildern fand id; öfter »Souper’s und 

Diner’s« und einmal ſogar eine »Wlaf’erei«. 

Leider macht die Weimarer Goethes Nusgabe einen ſehr aus: 

giebigen Gebraudh von den Hälchen, offenbar in treuer Anleh— 

nung an die Ausgabe letter Hand, die für fie maßgebend iſt. 

Aber müſſen wir denn wirklich immer und immer wieder dieſe 

Urizahl von Häfen feben, wie: wär ich, iſt's, wie's, in's, 

beim, vorm und taufend andere? Sie find dod etwas rein 

Ürıherliches, wie etwa Drud oder Papier, Stehen doc nur fürs 

Auge da. Andere Herausgeber Goethes haben diefe vielen Hälchen 
mit Recht getilgt. 

Stettin. A. Koch. 

Rleine Mitteilungen. 

Das Yuhaltöverzeihnis für den Jahrgang 1901 unjerer 

BZeitihrift, das diefer Nummer beiliegt, ift nach etwas anderen 

Grundjäpen als jonit bearbeitet worden, um die Nuffindbarfeit 

und die Nupbarmahung alles darin enthaltenen Stoffes zu er— 

feichtern. Zu dem Zwecke hat es eritens eine Enveiterung er- 

fahren, einerjelts indem nun auc der Inhalt der » Zeitungsichau« 

und der Mitteilungen »Aus den Zweigvereinene mit berücjichtigt 

worden ift, dieie, jo weit fie nicht bloh Namen oder rein örtliche 

Angaben oder von unlerm begrenzten Arbeitsſelde Wbliegendes 
bieten. Das wird beſonders Mitgliedern der Zweigbereine nicht 

nur zur Wahl von Gegenjtänden für Borträge und Bereinsarbeit 

behilflich fein, jondern auch zur Ermittelung von stellen und 

Arbeitögenoffen dienen fünnen. Anderſeits find aus allen Abtei— Le —— en EEE. 

lungen der Beitichrift außer den Über» und Unterſchriften auch 

andere geeignete Stichworte aufgenommen. Ferner aber iſt die 

Einteilung in verſchiedene Abſchnitte diesmal unterlaſſen und der 

geſamte Stoff in ein einziges, Verfaſſer, Orte und Sachen um— 
faſſendes und nach dem Abe der Stichworte geordnetes Ver— 

zeichnis vereinigt worden. Der Beweggrund zu dieſer Umgeital- 
tung war, wie oben erwähnt, die qute Abſicht, die fruchtbare 

Verwertung der in unferer Zeitichrift niedergelegten oder gebuchten 

umfangreichen Arbeit auf die Dauer zu fördern. Aber es ijt ein 

Berfuch, umd wie weit er gelungen it, muß erjt ausgeprobt 
werden. Dem Einen wird er zu viel, dem Andern zu wenig 

enthalten. Der gute Nat jleikiger Benuper joll uns zur Ber: 
vollfommmung der Arbeit in fünftigen Jahren willlommen fein. 

— Auf der Schultonferenz im Mai 1901 hat ſich, wie nun 

durch die »Berhandiungen über Fragen des höheren Unterrichts« 

(Halle, Waijenbaus, 1901) S. 172f. befannt wird, aud) eine be— 

achtendwerte Stimme für die Beſtrebungen des Sprachvereins 

und zwar im befondern gegen die Engländerei im Sportweien 
erhoben. Bei Erörterung der Frage, was zur Förderung der 
Leibesübungen an den höheren Schulen geichehen künne, jagte 

nämlich Geheimrat Prof. Launhardt: »Mit den alten deutichen 

Turmnfpielen find in legter Zeit die Spiele in Wettbewerb getreten, 

die wir aus England entnommen haben: Lawntennis, Fuhball 

und Ruderſport. Mit diefen Spielen zufammen iſt eine ganze 

Flut englifher Worte in unfre deutjche Spradye eingedrungen, 

und es ift fchmerzlich für einen deutjchen Mann, der auf einen 

Jugendipielplap kommt und die Ausrufe hört: advantage, deuce, 

wenn er die Jahlen hört: fifteen, thirty ufw. ch möchte jagen, 

es ijt empörend, und ich möchte bitten, daß wir unfre Jugend 

erziehen, deutich zu ſprechen, und fie vor der albernen Geſpreizt 

beit der Kellner und foldher Leute bewahren, die in dem Gebraud) 

von Freindwörtern ſich vornehm dünken. Ich babe wohl nidt 

nötig, die hohe Unterrichtöverwaltung zu bitten, nicht nur in 

diefem Gejichtspunfte, fondern überhaupt bei der Einwirkung auf 

die Schule dahin zu jtreben, daß der unmüpe Gebraud) der Fremd⸗ 

wörter, die unjre ſchöne Mutterjprache verungieren, zurüdgedrängt 

wird.« Zum Schlufje richtete der Redner die Anfrage an den 

Bertreter des Stadeitentorps, ob die Kadetten bei ihren Spielen ujw. 

ebenfalls die engliichen Ausdrüde braucdten. General von Seden: 

dorf bewies durch feine Antwort, daß irrige Anſchauungen über 
die Ziele der Sprachreinigung auch da noch vorwalten, wo man 

mehr Berftändnis dafür erwarten lönnte. Er meinte nämlich, 

daft, fo ſehr die Außerungen Geheimrat Launhardts in feiner 

deutſchen Seele Anklang gefunden hätten, er dod auch die Kehr— 

jeite der Medaille berühren müſſe. Zwar werbe in den Sladetten- 

anftalten beim Rudern deutsch fommandiert, er lege aber den 

größten ®ert darauf, daß wir von der deutichen Prüderie zurüd- 

fümen und uns aud) außerhalb der Klaſſe in allen fremden 

Spracden übten. Es jei ihm daher jympathiih, wenn jeine Er— 

zieher bei Spaziergängen die Zöglinge franzöfiih oder engliſch 

anrebeten, und er habe mit dem allergrößten Nupen an den 

Winterabenden Konverſationsſtunden eingerichtet. Diefe Aus— 

führungen gaben Geheimrat Launhardt Beranlafiung zu folgen- 

der Enwiderung: » Herr General! Das ijt dod etwas ganz; 

anderes, ob man engliih und franzöſiſch jpricht, oder 

ob man in unjere deutſche Mutterſprache völlig ent= 

bebrlihe Fremdworte bineinbringt, die uns in den Augen 

der ganzen Welt berunterjegen. Das Bolf hat es fich gefallen 

lafien, daß jeine Sprache jo verunitaltet und verdorben fit durch 

fremde Ausdrüde. Ich bin Fein Puriſt, aber es ift doch entſetzlich 

mit unferer Spradimengerei geworden. Wir find zum Glüd auf 
2» 
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gutem Wege, die deutſche Sprache in ihrer Neinheit und Schön— 

beit wieder herzuftellen. Doc es darf diefe Konferenz nicht vor: 

übergehen, ohne dak auch dieje vollstümliche Seite betont wird. 

Das höchite Gut eines Volkes ift jeine Sprade, und wer jeine 

Sprache nicht wert hält, ift nicht wert, feinem Volle anzugehören.« 

Es kann nicht oft und deutlich genug betont werben, daß wir 
nicht die fremden Spraden als ſolche, ſondern lediglich ihre Ver: 

wendung innerhalb der deutichen Rede befimpfen. Dafür, daß 

Geheimrat Launhardt nicht bloß dies getan hat, jondern Überhaupt 

jo fräftig für: Sprachreinheit eingetreten ijt,Fzumal in einer Vers 
fammlung, deren Mitglieder zum nicht geringen Teile unfern Bes 

ftrebungen kühl bis ans Herz hinan gegenüberftehen, find wir 
ihm zu lebhaftem Danfe verpflichtet. Fr. 

— Der Kriegerverein zu Tilſit, der ſchon feit längerer Zeit 

beftrebt ift, in feinen Belanntmachungen uſw. entbehrliche Fremd⸗ 

wörter durd; gute deutjche Wörter zu erjepen, hat in der legten 

Mitgliederverfammlung beicloffen, in feinen Sapungen alle 

entbehrlichen Fremdwörter zu befeitigen und überhaupt auf Schön- 

heit der Sprache befonders zu achten. Mögen ihm alle übrigen 

Sriegervereine im Deutichen Reiche folgen! mM. 

— Der im Mai 1901 zu Pojen gegründete Dentihe Mittel- 
ftand&bund, der die Hebung der wirtſchaftlichen Lage der Deutichen 
in der Provinz Poſen bezwedt, hat Wert darauf gelegt, jeine 

»Satzung« in reinem Deutjch zu verſaſſen. In der Tat 

bat man außer dem durch das Bürgerlihe Geſetzbuch gebotenen 

»Bereindregifter« in den 16 »Gäßen«e dieſer Sapung, die unter 
7 ·Abſchnitte · eingeordnet find, jedes fremde Wort und zwar, 

was die Hauptſache iſt, volllonmen ungezwungen vermieden. 

Gegenwärtig, wo viele Vereine ihre Saßungen ändern oder neu 

bearbeiten, um fie mit ben Borjähriften des Bürgerlicen Geſetz— 

buches in Einklang zu bringen, iſt ein Hinweis auf das löbliche 
Beifpiel angemefjen, durch das ſich auch anderwärt$ unfere Ver: 

einägenofjen zu ähnlicher Einmirtung mögen anregen lafjen. 

Wichtig genug find derartige Vereinsſatzungen; denn ihre Sprache 
beeinflußt natürlich ftart die ganze gejhäftlihe Ausdrucksweiſe des 

Bereinslebens. J 
— ⸗NtRuterſtützung des Deutſchen Sprachvereins« hieß ein 

Punkt der Tagesordnung, die der Kreisturnrat der Deutſch— 

djterreihifhen Turnerſchaft unter Vorſiß feines Obmannes 

Prof. Frip Hirth-Zwittau in Wien am 2. u. 3. Nov. vor. Jahr. 
verhandelt hat. Auf Antrag des Kreisvertreters und Öruppenver- 

treterd jür Steiermart, Kärnten, rain und Küſtenland Joſef 

Soriupp: Graz hat man beſchloſſen, eine entiprechende uf: 

forderung zu erlafien, und demgemäß wird in Nr. 12 der »Mit- 
teilungen des Kreidturnrated« den Bereinen des 15. Turnkreiſes 

empfohlen, »behuf& Förderung der Beitrebungen des Allgemeinen 

Deutihen Sprachvereins nach Tunlichteit der nächiten Ortegruppe 
diejed Vereins oder unmittelbar dem Hauptverein ald Mitglieder 

beizutreten und die Zeitichrift ihren Bereinsmitgliedern zugänglich 

zu macene Für die Würdigung dieſes ſehr erfreulichen und ans 
ertennenswerten Borgehens ijt e8 von Bedeutung, mitzuteilen, 

daß der Turnkreis Deutich-Öfterreih (ein Teil der großen 
»Deutjhen Turnerichajt«) in 546 Vereinen 61322 Bereinsanges 

börige zählt. 

— Ror wenig über Jahresfrift iſt an diejer Stelle ſchon ein: 
mal die Nufmerkfamteit auf eine Kundgebung deuticher Lands— 

leute im engliichen Kaplaude ala ein erfreuliches Anzeichen wach— 

jenden Deutihbemuhtjeins im Auslande bingelenft worden (Zeit— 

ſchrift 1900 Sp. 323). Nett bringt da® Südafrifanijche Ge— 
meindeblatt abermals einen folhen Beweis und zwar in Ge— 

ftalt eines Aufrufe: »An unſere deutſchen Landsleute in der 

Stadt und dem Diftrilt Eaft London. In diefem Orte hat ſich 
aus einem ehemaligen deutfichen Kindergarten eine deutiche Schule 

entwicelt, die vor faum anderthalb Jahren mit einer Schülerzahl 

von 20 Scillern begonnen, raſch auf über 70 Kinder gejtiegen 
ift und gegenwärtig unter Berufung eines neuen Lehrers eine 

nochmalige Erweiterung erfährt, deren Bedeutung freilich durch 

bie fremden Bezeichnungen Sub- Standards und Standards für 
ben Uneingeweihten verfchleiert bleibt. Aber wir erfennen das, 

worauf es ihnen dabei vor allem anfommt, wenn wir in dem 

Schriftſtũcke den” Mahnruf lejen: 

Pflegt die deutſche Sprace, 
Pflegt das deutſche Wort, 
Denn ber Geift der Väter 
Lebt in ihnen fort. 

Wabrt der Heimat Erbe, 
Wahrt e8 euch zum Heil, 
Noch den Enteltindern 
Werd’ es ganz zu teil! 

In diefem Sinne richtet der Schulvorftand der aufblübenden Ans 

ftalt am alle dort Iebenden deutſchen Eltern die herzlichite Bitte, 

ihm bei feinem jchönen vaterländiichen Werte nad Kräften bes 

hilflich zu fein und ihre Kinder einer echt deutichen Schulerziehung 

zuzuführen, damit deutſche Sprache, Zucht und Sitte, deuticher 

Sinn und Sang in den deutichen (Familien immer fortleben. Bir 
wollen Herzlich wünſchen, daß diefe warmen Worte bei allen 

Landsleuten dort auf guten Boden gefallen find. 

— Im Dftober hat in Nimmegen die Berfammlung für nieder: 
deutſche Spradje und Literatur getagt, die deshalb für uniere 

Sache Bedeutung bat, meil fie die Verbreitung der deutſchen 
Sprade in Holland und grundläpliche Verdrängung des franz 

zöfifchen aus dem nieberländiichen Gebiete für eine Notwendigkeit 

erffärt hat. Die Verfammlung, die aus hervorragenden Pro— 

fefforen und Schriftitellern beitand, beſchloß daher Maßregeln zur 

Förderung der beutichen Sprache in den Niederlanden. 

— Nach einer Londoner Zuichrift an die Münchener Allges 

meine Zeitung ijt die Kenntnis der deutihen Sprache in England 
in ebenfo ſtarler Zunahme begriffen, wie die des FFranzöfiichen 

zurückgeht. Der Grund liegt auf dem Gebiete des äukeren Vor— 

teild, Man erfennt, daß der deutiche Wettbewerb in Handel und 

Gewerbe nur durch größere Bekanntſchaft mit der deutichen Sprache 

erfolgreicher befämpft werden fünnte. Die Folge davon ift, daß 

fi in den legten zehn Jahren die Zahl der Schüler, die Freiwillig 

deutſch lernen, mehr als verdreifacht hat, und daß jept überall 

Unterricht im Deutſchen durch deutſche Sprachlehrer erteilt wird. 

Waren dieſe früher nur vereinzelt zu finden, jo haben jie jetzt 

ben ehemals unumgänglich notwendigen Franzoſen erfeßt, gewöhn— 

lich fogar in dem Sinne, daß fie neben anderem Sprachunter— 

richt auch den franzöſiſchen geben. 
— Nach einer Zeitungsmeldung wird eine für die Verbreitung 

der bdeutichen Sprache wichtige Maßnahme binnen kurzem in der 

chinefiihen Provinz Scantung verwirklicht werden. Biſchof Anzer 
wird in Ven=tichous fu mit Unterſtützung der chineſiſchen Negierung 

eine Schule errichten, in ber ein Teil bes Unterrichts in deuticher 

Sprache gegeben werden fol. 

— Der jonderbare Streit um die Schreibung von Koln 

und Krefeld ift auch in der Zeitichr. 1901 Sp. 123/24 ſchon be— 

rührt worden; nur berührt allerdings, weil über die Nichtigfett 

dieſer Schreibung ernithaft eben fein Streit jein fann. Die Ober: 

bürgermeifter der beiden Städte haben ſchließlich gegen jene Be- 

ſtimmung der Megierungspräfidenten, die Cöln« und »Grefeld« 

anordnete, nach fruchtlofer Beichwerde beim Oberpräfidenten klage— 
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führend die Enticheidung des Oberverwaltungsgerichtes angerufen. 
Nun iſt diefe erfolgt, und durch die Blätter erfährt man, daß 

die lage ald unbegründet abgewieſen worden ift. Denn erſtens 

und im allgemeinen fei Anderung und Verleihung von Orts⸗ 

namen der Entſcheidung des Landesherrn vorbebalten, und die 

Feſtſtellung einer amtlichen, mahqebenden Schreibweile, die durch 
die öffentliche Ordnung qeboten iſt, gehöre zur Zuſtändigleit der 

Landesbolizeibehörden. Zweitens aber und im bejonderen Fönne 
nicht anerfannt werden, daf im vorliegenden Falle diefe Landes- 

polizeibehörde mit ihrer Anordnung ſach⸗ und zweckwidrig ge 

handelt babe. So etwa lautet das Urteil. 

Danadh wäre denn mum den beiden deutichen Stäbten das 

Recht genommen, ihre deutjchen Namen mit deuticen Buchſtaben 

zu ſchreiben; & it befanntlich fein deutscher Buchjtabe und wider— 

ipräche ſchon der biäherigen preußiſchen Mectichreibung, ſelbſt 
wenn Köln und Krefeld Lehns oder gar Fremdwörter wären. 

Aber Köln umd Krefeld werden ſich wohl darüber beruhigen. Die 

neue deutsche Mectichreibung fteht vor der Tür. Sie bedeutet 
einen weiteren großen Schritt zur Verdrängung fremdländiſcher 
Schriftbilder, felbjt in fremden Worten, erträgt alſo erft recht 

fremde Sautzeihen in deutfchen nicht, und fie wird glücklicher— 

weile nicht wie ihre Vorgängerin auf die vier Schulmände bes 

ſchrünlt bfeiben, jondern unzweifelhaft über kurz oder fang — und 

jenes it wahricheinlicher als dies — im ganzen Gebiete deutichen 

Schriftrums durchdringen. Sicherlich wird fie im ganzen deutfchen 

Stantögebiete und im allen Teilen der Verwaltung amtlich 
merden, auch in den beiden durch die amtliche Schreibung ihrer 

Namen davon allein ausgeichloffenen Städten. Dann wird eines 

ichönen Tages die Lesart Cöln, Erefeld und ihre amtliche Bes 
bitung zu einer unterbaltenden Schnurre geworben fein. Einſt⸗ 

weilen iſt es genug, daß die ganze überflüffige Geſchichte dem 

Auslande einen Gegenſtand billigen Spottes gegeben hat: brachte 

doch der »Temps« am 8. Dezember einen langen Leitaufſatz dars 
über: Histoire d'un © et d’un K. 

— Faſt gleichzeitig mit Prof. Zornd wichtiger Abhandlung 
fiber die deutiche Staatsſprache (vgl. Reitichr. O1, 326) it Das 

Öfterreihiihe Sprachenrecht von Dr. Alfred Fiſchel erichienen 
(Brünn 1901, Verlag von Fr. Arraang), das eine Sammlung 

alfer feit dem 16. Jahrhundert auf dieſes Gebiet beziiglichen Ge— 

febe, Verordnungen und Erläfle enthält. Nach einem ausführ- 

ficheren Berichte der Grazer Tagqespoft iſt das unanfechtbare 
Ergebnis Fiſchels, der zu feinem Werle eine trefflihe, von ein- 

dringender Geſchichtskenntnis zeugende Einleitung geſchrieben hat, 
daß geichichtlich betrachtet in den öfterreichtichen Erblanden — mit 
alleiniger Ausnahme der italienischen Landestelle — die deutſche 

Staagtsſprache von alter her zu Mecht beitehe. Mit ber Einrich- 
tung einer gemeinfamen Staatäverwaltung in Wien für bie ver: 
einigten Länder Öfterreich®, Böthmens und Ungarns durch Fer— 
dinand I. tritt Deutich al® deren Geſchäftsſprache, in der mit den 

Landeäbehörden ausſchließlich verfehrt wurde, in Kraft. Anfolge 
weiterer Verordnungen Ferdinands IT. (1627) und Ferdinands IIT. 

(1640 und 1644) wurde es für Böhmen und Mähren, deren 

Stände durch wirflich drafonifche Landtagsbeſchlüſſe das Tichechtiche 

zu retten ſuchten, tatjächlich als Staats⸗ und Regierımgsipradhe 

durchgeführt. Bon Joſef IT. rühren dann endlich die befannten 

Erläfie ber, in denen Deutic die Sprache der Monarchie genannt 

und verfügt wird, daß fie sallgemein und überall ausgebreitet 

werden follee. Trog eines Rückſchlags danach blieb doch feitdem 
bis 1848 der Zuſtand befteben, dak von fandesiürstlichen Ge— 

richten im allgemeinen nur deutiche Entiheidungen herausgegeben 

wurden. Richt deutich abnefaßte Entſcheidungen z. B. böhmiſch- 

mähriicher Intergerichte, die bis dahin nicht faiferlich waren, muhten, 
wenn fie an das Obergericht kamen, nach einer Verordnung von 

Kaiſer Franz ins Deutiche übertragen werben. Bon einer tjchechis 

icherfeits behaupteten Verfügung entgegengefester Art bat Fiſchel 

feine Spur entberfen können. Jene Geſetze, durch die das Deutiche 

bei allen Staat®- und Gerichtöbehörben zur inneren Amtsſprache 

gemacht wurde, find mach Fiſchels Darftellung geieklich niemals 
aufgeboben worden, fie mühten aljo nach rechtsgeſchichtlichen 

Grundfägen eigentlich noch heute in Geltung fein. 

— Burüdjeßung der deutſchen Sprache in der Schweiz. 
Zweimal ift im vorigen Kahrgange der Reitichrift von der Vers 
gewaltigung beutichichweizeriicher Ortsnamen durch die franzöſiſche 

Verwaltung der Kurafimplonbahn die Rede geweſen (45 und 173) 

und auch erwähnt worden, daß fich die deutfchen Bewohner des 

Dberwallis mit rübmlihem Eifer um Abwehr diefer Gefahr be- 
mühten, Über die Erfolge ihrer wiederholten Beſchwerde am die 
Bundesbehörde und das Schickſal ihrer verftändigen und bered- 

tigten Forderung, bie ein= oder zweiſprachige Bezeichnung ber 

Oriſchaften je nah dem Bahlenverhältniffe der deutich und fran- 

zöſiſch redenden Bewohnerichaft zu regeln, waren wir leider bisher 

ganz ohne Nachricht geblieben. Dept bringt der Briger An— 
zeiger eine recht umerfreuliche Mitteilung über diefe Sprachen: 

frage. Indem das Blatt nämlich an die alte Klage über das 

Verfahren der Aurafimplonbahn erinnert — Brig felbit gehört 

zu ben Orten, die troß weit überwiegend deuticher Bevölkerung 

in amtlichen Schweizer Fahrplänen nur franzöfiich benannt find 

— Ipricht e8 die überrafchende Beforgnis aus, dafı es mit bem 

Übergange diefer Bahnlinie an den Bund nicht befier werben 

würde, und begründet jie mit folgendem Hinweiſe auf Vorgänge 

in den anderen Zweigen der Bunbetvermwaltung. »So fendet«, 

führt der Briger Bericht aus, »die Bollverwaltung in die ent: 

legenſten Bergdörfer Zollangeftellte, die kein Wort deutſch iprechen, 
geſchweige denn leſen oder fchreiben fünnen. Wollen wir Ober- 

wallifer mit diejen Herren reden, fo müflen wir Franzöſiſch lernen. 

Überhaupt wird in jeder eidgenöffiichen Verwaltung verlangt, daß 

man Kenntnis zweier Landesſprachen befige, d. h. wenn die Mutter- 

ſprache Deutich ift; ſonſt genügt Franzöſiſch allein. Selbſt hübere 
Angeftellte wie Direftoren u. dergl. könnten hierfür ald Beweis 

dienen. Ein DOberwallifer wird nicht angeftellt, wenn er nicht 

auch franzöfiich ſprechen, jchreiben und leſen kann, aber von einem 

Unterwallifer, Waadtländer oder anderen Weſtſchweizer franzöfticher 

Bunge wird umgefehrt nicht dasfelbe in Bezug auf die deutſche 

Sprache verlangt. Angeſichts diefer Tatjachen ift man fait ver- 
juht auf den Gedanken zu fommen, daß man das Oberwallis 

planmähig ‚franzöfieren® wolle, um es beifer einem franzöfiichen 

Verwaltungskreis einverleiben zu fönnen. Alſo um der eidgenöffi« 

ſchen Bequemlichkeit willen jollen wir Oberwallijer das Opfer der 

Mutteripracdhe bringen ?« 

Dieje lebhafte und von einer warmen Anhänglichkeit an die 

deutihe Mutterſprache zeugende Anklage it nicht nur, wie man 

fiebt, viel allgemeiner gehalten, denn fie fieht den Beſtand der 

deutichen Sprache überhaupt für bedroht an, nicht mehr bloß die 

Ortönamen, fondern fie richtet ſich auch am eine andere Stelle. 

Muß aber auch die in den beiden legten Süßen des ſchweizeriſchen 

Blattes gegebene Andeutung zu ungeheuerlich fcheinen, um für 

mehr als eine Äußerung bitteren Ummutes gehalten zu werden, 

fo verlieren die tatlächlichen Angaben doch dadurd ihre ernſte 

Bedeutung nicht. Auch ift wohl zu vermuten, daß die Schweizer 

Bundesbehörde, die anfangs diefer Entdeutichung entgegenzutreten 

gewillt ſchien, die oben erwähnten Wünſche der deutichen Wallijer 

bedauerlidyerweije nicht erfüllt bat. 



19 

Sprebiaal. 

Denunziant — Strafantragiteller. 
In der langen Lifte derjenigen Fremdwörter, die mit ber 

preußiichen Mititäritraigerictsordnung zu Grabe getragen find 
(i. Zeitichr. 1901 Nr. 10 Sp. 250), fällt mir auf, daß »Denun- 
ziant« durch Strafantragjteller erjegt worden ist. Nun iſt es aber 
doch zunächſt Sache des Staateanmwaltes, einen Strafantrag zu 
jtellen. Der Denunziant dagegen bat das nicht immer im Sinne; 
mandmal denft er gar nicht an Strafe, beſonders wenn er ab» 
ſichtlich falſch »Denungierte. Es genügt ihm in diefem Falle, dem 
Betroffenen nur vorübergehend zu ſchaden mit dem Hintergedanten: 
Semper aliquid haeret. Die Hauptſache beim Denunzianten ijt 
das >anzeigene, das »angeben«e. In der Tat iſt das Wort 
»Angeber« ein im Sinne von Demunziant allgemein befanntes 
und viel gebrauchtes Wort, das meines Eradıtens das Fremd— 
wort beffer erjept als »Strafantragiteller«. 9. 

Zur Frage des Geſchlechtes der engliſchen Wörter im Deutſcheu. 
Im Gegenjabe zu dem Berfafler des Aufjapes über dieſen 

Gegenſtand in Nr. 12 des vorigen Jahrganges (Sp. 341 — 346) 
ziehe ich vor, von »engliichen Wörtern im Deutſchen- zu ſprechen 
jtatt von »englifchen Frem dwörtern⸗ GEngliihe Fremdwörter 
find m. E. fremden Sprachen entnommene, in das Engliiche ein- 
gedrungene und noch als fremd empfundene Wörter. Als jolche 
wären 4. B. zu bezeichnen »conversaziones (Abendunterhaltung), 
wojür der Engländer in feiner Sprache fein entiprechendes Wort 
hat, oder »Hinterlande, » Meerihaume, » Hindergarten«, senbo- 
tagee, »blasö« und manche andere. Auch der Ameritaner Wil- 
fon, von dejien Borttag Dr. Wülfing ausgeht, jpricht nicht von 
English foreign words, fondern von English words in German. 
Im übrigen teile ich die Auſicht Dr. WS., daß die Geſchlechts— 
bejtimmung nirgendwo jchwantender ijt als bei enaliichen Wörtern. 
Das hat aber vom Standpunkte der Spradjreinheit einen großen 
Borteil; Wörter, von denen man nicht einmal recht weih, ob man 
fie männlich, weiblich oder ſächlich gebrauchen fol, wendet mar 
ungern an. Wenn erjt fejte Negeln für das Geſchlecht der engli— 
fchen Wörter aufgejtellt würden, eignete fie jich der qründliche 
Deutſche gewiß an. Vielleicht erfchienen fie dann auch in dem 
amtlichen Megelbuche für die Rechtſchreibung, das fich der franzö— 
ſiſchen Wörter ſchon jo liebevoll angenommen hat, und würden 
wie leßtere den Sertanern eingepauft. Bor diejer Gefahr möchte 
id) warnen und eine weitere wijjenjchaftliche Behandlung diejer 
Frage daher durchaus nicht für wünſchenswert halten. Lafjen 
wir es lieber in Geſchlechtsbeſtimmung nicht nur, fondern aud in 
Ausſprache! und Schreibung bei der Unficherbeit, die jet jolchen 
Wörtern gegenüber befteht; um fo eher werden fie aus dem Deutjchen 
wieder verſchwinden. 

Plön. F. W. 

Bücherſchau. 
Hermann, Auguſt, Erenſt un Snad En lüttjen Pad, 

Platideutſche Gedichte in niederſächſiſcher Mundart. Dritte ver- 

bejjerte und vermehrte Auflage. Braunſchweig, Friedrih Wagner, 

1901. 1108. 1.8. ſteif geb. 1,50 .4, in feinem Leinenbd. 2. 

In der ftattlichen Neihe mundartliber Dichtungen nimmt dies 
Bändchen ſicher einen hervorragenden Bla ein. Hermann bat 
gezeigt, was ein begabter Dichter auch aus dem jprödeiten Stoffe 
ejtalten kann; denn daß die oſtfäliſche Mundart der Braun— 
Ameiger Gegend für höbere literariſche Zwecke ein ſehr Ipröder 
Stoff tit, daß fie an Weichheit und Wohlllang hinter anderen 
niederdeutfhen Mundarten, wie der boljteiniihen oder medien- 
burgiichen, zurückſteht, werden ſelbſt ihre Freunde nicht leugnen 
lünnen. ber bier vergißt man dieſe Rauheit, jei es dah fie 
ſich thatſächlich in weichen Klängen auflöjt, oder daß fie mit einem 
derb: häjtigen Anhalte in Einklang jteht. Denn der Dichter vers 

1) Beim Fuhballipiele gebrauchen die Berliner Jungen mit 
Vorliebe das Wort goal mit der lieblihen Berliner Ausſprache 
jobl. Perjünlibe Erfahrung bat mir gezeiqt, daß eine fpöttiiche 
Bemerkung über dieſe Verhunzung der engliichen Sprache fie bald 
zum Gebrauch des deutſchen Worted Mal veranlafjen kann. 
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ſteht die mannigfaltigſten Töne anzuſchlagen. Im erſten Teile: 
»Wat for't Semäut« fi t er fich als erniter, finniger Betrachter, 
der Naturleben wie Menichenglüd und =leid gemütvoll zu erjafien 
weiß, der auch vor der Schilderung de tiefften Wehs nicht zurlick⸗ 
ſchrectt. Im zweiten Teile: »Luftig Tüge tritt er als ſchalthafter 
Erzähler vor und und erfreut uns durd die derbe Komit des 
Alltagslebens wie durch den Humor des Krieges, durd alte, ans 
fprechend wiedergegebene Schnurren wie durch Schnäcke neueren 
Uriprungs. Allen freunden mundartliher Dichtung empfehlen 
wir das geihmadvoll ausgeſtattete Büchlein, das feinem Gerins 
geren als dem »lieben Freunde- Wilhelm Raabe zu feinem 
70. Geburtstage gewidmet it. 

Braunſchweig. Karl Scheffler. 

Bukowiner Deutſch. Fehler und Eigentümlichkeiten 

in der deutſchen Verlehrs- und Schriftſprache der 

Bukowina. Gejammelt vom Vorjtande des Yutowiner Aweiges 

des Mllgemeinen Deutfchen Spradyereines. Wien, im Schul: 

bücher-Berlage, 1901. VIII und 52 &. Preis 30 Heller. 

Obige Heine Schrift darf unfer Verein mit ungemifchter Freude 
begrühen. Sie bedeutet den erften Anfang zur Verwirklichung 
bes von dem damaligen Gymnaſialprofeſſor Polaſchel zu Gger: 
nowig Ditern 1892 dem vierten Deutjc- Öfterreichiihen Mittels 
Ihultage in Wien vorgelegten Planes, »zur Belämpfung der fand» 
Ichaftlichen Fehler im Schiterdeutich für jede Spradhprovinz Dfter: 
reich eine Art Idiotilon anzufertigene. So joll fie einerjeits als 
Hilfebuch in den Schulen dienen, andererjeit3 aber auch allen 
Bewohnern des ſprachlich fo gemiichten Landes zu einem veineren 
Deutich verhelfen. Als für unfern Verein befonders wichtig führe 
ich folgenden Sat ber Vorrede mwörtlih an: »Eine Fehlergeo— 
graphie des geſamten deutjchen Spradygebiets] wird man erft 
dann fchreiben fünnen, wenn die dur uns eröfinete Neihe land: 
ſchaftlicher Fehlerliſten geichlofien ijt; dann wird unjere Arbeit 
ihren vierten, wiſſenſchaftlichen Zweck erreicht haben«. Die An- 
ordnung des Heftes it Außerft überfichtlich; der ganze Stoff iſt 
in folgende 9 Hauptftüde eingeteilt: NAusiprache, Wortbiegung, 
Woribildung, schlechte Wörter, faliche Bedeutung, unrichtige 
Fügungen und Redensarten, Gebrauch der Formwörter, Gebrauch 
der Biegungsformen, Wortjtellung. in sehr nützliches Ver— 
zeichnis zum Nacichlagen macht den Beſchluß. Die Daritellung 
it Har und fließend und dabei ftreng wiſſenſchaftlich. Es iſt aufs 
dringendite zu wünſchen, daß ſämtliche Zweigvereine das billige 
Büchlein erwerben und es in einer Verſammlung zur Beiprehung 
bringen. Es wäre als einer der bedeutiamiten yortichritie unjerer 
Sache zu bezeichnen, wenn nach diefem Muster in allen Gauen 
des deutichen Spradigebiet vorläufig mit dem Sammeln be- 
gonnen würde und nach Sichtung des Stoffes überall ähnliche 
Arbeiten entitänden, die nicht nur der heranwachſenden Jugend, 
fondern auch allen Freunden ber Mutterfprache als Weqweifer 
in Iprachlichen Dingen dienen könnten. 

Kattowiß D.-©. Richard Palleske. 

H. Bürd, Das Füfilierbataillon vom 12. Grena— 

dier-Regiment und feine Gegner am 16. Auguſt 1870. 

Berlin. Mil. Verlagsanſtalt. 1900. 131 ©. 

Es fann nicht unfere Aufgabe fein, dad Bud hinſichtlich 
feines militärifchen Wertes zu prüfen. Wir balten aber eine 
kurze Beiprechung an diejer Stelle für angezeigt, weil vom Stand- 
punkt des Spradivereins gemijje Einwendungen gegen die Schreib: 
art des Verſaſſers zu machen jind, bei aller Anerkennung im 
übrigen. 

Das Beitreben, die Thaten feines Truppenteil® (F/12) in 
helles Licht zu rüden, führt ihn dazu, fich einer ungewöhnlichen, 
eigenartigen Sprache zu bedienen. Zunächſt geht er in der Ber- 
deutſchung von Fremdwörtern weiter, als zuläſſig und zwedmähig 
erscheint. Für das Verſtändnis und den Genuß, den ein Buch 
gewährt, ijt es gewiß jürderlich, wenn überflüifige Fremdwörter 
und beim Vejen nicht ftören und ärgern. In gleicher Weiſe 
jtörend wirken aber auch gewaltiame Berdeutichtngen, wenn man 
aus dem Zuſammenhang erit herausſuchen muß, was wohl ge 
meint iſt. Fremdwörter, die frait amtlicher Borichriit beſtimmte 
Begriffe bezeichnen, fünnen nicht von einem einzelnen Schräftjteller 
in der ibm qut jcheinenden Wetje erjept werden. Das aber üt 
in dem vorliegenden Buche geſchehen, wenn z. B. Rüchhalt für 
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Reſerve, Rückhaltgeſchüz für Reſerveartillerie, Stirn ſtalt Front, 
—— für Sturmkolonne, Zeugſtaffel für Munitionsſtaffel 

agt wird. 
Ühnlich fteht e8 mit der Verdeutichung von Geländebezeich- 

nungen auf Karten und Plänen. Auch dieje Bezeichnungen jind 
gewifjermaßen amtlih. Wer ſich mit Ariegsgeichichte berät t, 
prägt fie allmählich jeinem Gedächtnis ein. Stöht er nun beim 
Lejen eines Buches auf Bezeichnungen wie: Zwiebelholz jtatt 
bois des ognons, verwunſchener Grund ſtatt Ja jurde, Piaffens 
holz jlatt bois des prötres, fo muß er fi) erit Har maden, was 
damit gemeint iit. Das Gleiche gilt, wenn bejondere Flurnamen, 
die ſich auf den bisher allgemein gebäuchlichen Starten nicht 
finden, mem angewendet werden. Dabin redınen wir Bezeich— 
nungen wie: Stangenhübel, age, Kute, Frohn. 

Schliehlich bleibt noch zu erwähnen: das Greifen nad) unge— 
wöhnlihen Redewendungen und wenig gebräuchlichen Ausdrüden. 
Das fjoll der Sprache höheren Schwung geben, führt aber viels 
fach) dazu, die Aufmerkjanfeit des Lejers vom eigentlichen Inhalt 
abzulenlen. Als Beilpiele führen wir an: ⸗»Es fam Stunde vom 
glänzenden Gefecht der I. Armees, — »Es ertönte Geheiß von 
gedbämpfter Stimmee. — »»Schnell drauf«, jchrillt es von allen 
Hörnerne. — »Die Mittagsjonne beichien für die Franzoſen den 
tiefjten Stand des Tagede. — » Much der Graben fand Inſaſſen«. 
— »Der eiferne Horst fentert und zerftiebt wie Nartenblätter im 
Windes, — »Den Säbeln ſchlägt die Stundes. — »Dann durch: 
ftampfte die Schlucht Schönings unfterbliher Sturmlauf.« — 
»Das Geſchũtz jteifte mit ftählernen Streben und Schienen der 
Gewehre federndes Gefüge . .« 

Wir haben flir kriegsgeſchichtliche Darjtellungen in der leiden- 
ichaft8lofen, einfachen Sprache Moltfes ein trefilihes Veufter. Es 
iſt wohl am beiten, diefem Vorbilde zu folgen, se. 

Zeitungsſchau. 
Nuffäge In Zeitungen und Zeitſchriften. 

Deutſche Mundarten. Zeitſchrift für Bearbeitung des 

mundartlihen Materiald. Herausgegeben von Dr. J. W. Nagl. 
Wien, Earl Fromme. 

Am Laufe von fünf Jahren (186 — 1901) erſchienen von 
Nagis Zeitſchrift vier Hefte, mit denen num der erite Band ab» 
eſchloſſen it. Der lange Zeitraum zeigt ſchon äußerlich, daf die 
——— nicht leicht geworden ſein mag. Haben doch Lenz 
und Heilig mit ihrer Zeitſchrift das Gleiche in einem Jahre ers 
reicht, umd ihr zweiter Jahrgang it, wie ich weiß, durch ſchon 
vorhandenen oder angemeldeten Stoff geſichert. Und doch iſt ja 
das Ziel beider Zeitſchriften das nämliche: ſie wollen die heutige, 
im Bolfe noch lebende Sprache feſtlegen und durch Vergleichung 
mit den überlieferten ſchriftlichen Zeugniſſen der früheren Zeit 
(Mhd. und Ahd neue Geſeße für die Sprachentwicklung ableiten 
oder die Ergebniffe, die man durch Schlüfje aus dem geichriebenen 
Wort gefunden hat, beitätigen. Für den Sprachgelehrten iſt und 
bleibt es eine lohnende Aufgabe, aus den jchriftlichen libers 
lieferungen umd dem toten Buchjtaben Schlüffe auf die Entwick— 
lung unfrer Sprade zu ziehen. Aber daß man dabei leicht 
zu Fehlſchlüſſen kommt, ift nicht zu leugnen; für manche Erſchei— 
nungen werden fich aus der fchriftlichen Überlieferung feine ſicheren 
Geſehe, jondern nur Bermutungen ergeben. Denn es fehlt 
dabei das Lebendige; die einzige Stüße, der geichriebene Buch— 
jtabe, giebt ebenfowenig treu die früher geiprochene Sprache wieder, 
wie unjere jegige Schrift ein wahres Bild von dem Lautftand 
unferes Neuhochdeutſchen jein kann. Da wird denn häufig die 
Sprade des Boltes den beiten Aufichluß vermitteln können, in 
der vieleö tiefer eingewurzelt iſt ald in der Schriftiprache, und 
die, äußeren Einflüfen weniger ausgeſeßt, manche Eigentümlichs 
keiten der früheren Zeit treu bewahrt hat. Grundlage — das 
läßt jich ja nicht ableugnen — muß immer eine gründliche Bes 
fanntichaft mit den Quellen der früheren Zeit bleiben; eine Wunds 
artenforshung ohne dieje würde in der Luft ſchweben und des 
Haltes entbehren. Aber umgelehrt jollte ſich auch die andere Art 
der Sprachforihung, die fid) vornehmlich mit dem Gefchriebenen 
beichäftigt, dem lebendigen Worte nicht verſchließen. Beide Rich— 
tungen jollten durch gemeinſames Zufommenarbeiten die Kenntnis 
unjrer Sprache ſördern. Und dieje Abficht verfolgt N. bei der 
Herausgabe jeiner Zeitſchrift, wie es auch Lenz und Heilig thun. 

Ein Beiipiel möge das Gefagte erläutern. Nagl lommt in jeinem 
Aufſatz über die Bedeutung des Namens Bien (val. Ziſchr. 
O1, 356) auch auf die Aujammeniegungen Schadmwien und 
Scharlinz (urfundlih um 1281 ald -Schablinge) zu ſprechen. 
Da zeigt nun die heutige Bollsausjpradre »Schobiwean« gegen 
»Schorlinge deutlich, daß der erjte Bejtandteil ım beiden Wörtern 
troß des alten Beleges nicht urſprünglich der nämliche jein kann, 
wie man behauptet hat. 

Auer diefem oben bejonbers beſprochenen Nufjage Nagls enthält 
die Zeitichrift im 1. Hefte eine Abhandlung (mit einem Nachtrage im 
2. Hefte) von Brienberger über »Bronominale Lokative«. 
Das Wörthen je in Verbindungen wie: jemid, Gerr jemer, 
jemine uſw. fol nicht als Verkürzung von Jeſus zu erklären, 
fondern ein alter Yofativ (d. b. eine beiondere form zur Orisbe— 
zeichnung) fein und bedeuten: bier, an diefem Orte. Im Laufe 
der Zeit wurde die eigentliche Bedeutung verwiſcht, und das 
Wörtchen wurde ald Empfindungswort: ad), ob, ei, je nadı der 
Stimmung des Kufenden gebraudit. So it jemich == je mid, 
jemer — je mir, jemine — je mirne (adı, mir, nein). 
Selbit das übliche jeſſes, jefias it zurüdzuführen auf je jiez 
— ad, fann es fein, obmohl gerade bier die Verbindung mit 
Jeſus fehr nahe liegt umd im Wolfe wohl aud in diefer Weije 
im Bewußtſein lebt. [Bgl. »Herrje!«] Eine ähnliche Erklärung 
als urjprüngliche Ortsbezeichnung (hier, da) findet das Wörtden 
fe in bayr.=öftr. Verbindung na je, oder auch alleinftehend: 
je — da haft du; fpäter wurde es allerdings mit »jehen« (got. 
saihwan) in Zufammenbang gebracht. — A. Yandau jpricht über 
die VBerlleinerungsformen der galizifch > jüdiſchen Mundart, wobei 
er zur Vergleichung eine reiche Auswahl von joldyen Bildungen 
aus den verjchiedeniten Mundarten älterer und neuerer Zeit atts 
führt. Eine Bücherſchau hierzu giebt er im 2, Hefte der Zeit 
ſchrift. — Ein drei, ein vier, ſchon frühe in der Schriftſprache 
gebraucht (z. B. bei Luther: ein fünf thaler, noch eim acht Tage) 
erffärt Nagl als alten Genitiv, entitanden aus ir dri, ir viere 
— ihrer drei, ihrer vier. Zum jchriftiprachlichen ein ges 
langte man über das munbartliche o aus ir. Auch in Berbin- 
dungen wie o tag or acht, à ftüd or acht ulm. it das Wört- 
en 9, ar*) gleicberweife zu deuten, alfo eine Häufung von Geni- 
tiven; Ihrer Tage — etwa acht, Ihrer Stüde — etwa 
adıt, wobei da& zweite ir da® Ungefähre angiebt, wie es auch ſchon 
hervorgeht aus Luthers Hinzufügung: leicht ein zehen thaler. — 
E. Piſtl veröffentlicht im 2. Hefte den Stoff, den F 5. Gradl 
zur Bejtimmung des Alters der Egerländer Mundart geſammelt 
hat. Sichere Beweiſe laſſen fich für das 15./16. Jahrhundert feit- 
ftellen. Gleichwohl wird das Entftcehen der Mundart in nad) 
frühere Zeit fallen. — Ferd. Meng giebt eine wertvolle Bücher— 
ſchau der deutfchen Mundartenforichung für die Jahre 1890 — 95, 
nebjt Nachträgen aus früherer Zeit. Sie bildet eine Fortſetzung 
und Ergänzung feiner in der Bremeriben Sammlung (Leipzig 
1892) erichienenen Bibliograpbien der deutichen Mundartenforſchung 
bis zum Jahre 1859; eine erichöpfende Sammlung für alle, die 
ſich auf irgend einem mundartlichen Gebiete genauere Kenntnis 
erwerben wollen. — Am Schluſſe beider Hefte werden neue 
Ericheinungen auf dem Gebiete der Vollskunde, Voltsdichtung 
und Mundartenforihung beſprochen. 

Dr. 3: Bopp. Heidelberg. 

Aus den Sweigvereinen. 
Berlins Charlottenburg. In der Sipung vom 28. Nov. hielt 

Oberlehrer Dr. Günther A. Saalfeld einen Vortrag über Hoff— 
mann von Fallersleben. Er jhilderte eingehend den Lebens— 
lauf des Dichters, der viel gegen Unfenntnis und böfen Willen 
zu fämpfen gehabt, aber darım fein echt deutſches Weſen nicht 
verleugnet bat, ſondern ſteis mannhaft umd treu für deutiche 
Sitte und Sprade und für die deutiche Einheit eingetreten it, 
die zu erleben ihm auch noch vergönnt war. Seine literars 
geichichtlihen Forſchungen, jeine Tätigkeit, als Germanift trugen 
ihm die Anerfennung der Bebrüder Grimm eim. Und wie Uhland, 
Simrock, Wadernagel, jo fügte aud er dazu die lieblichiten Ge— 
ichenfe der Muſe. Selten aber ergänzten dichteriſche Neigung, 

*) Dies »ere wird wohl mit mehr Necht als Reſt von »uder« 
erflärt; Luther jagt noch: »einen Tag oder zehn« (1. Mof. 24,55). 

8. ©. 
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mujifalijdyes Empfinden und Befähigung einander jo, wie bei ihm, 
den man den Minneſänger der neueren Zeit nennen könne Er 
war eine mit warmem Gemüt und empränglichem Kerzen aus- 
gejtattete Dichternatur, Dre ganze Tierwelt lehrer er uns fennen, 
jeder Jahreszeit weiß er eiwas Gutes abzugemwinnen, durgh jeine 
Kinderlieder führt er uns ein in Die wundergame Welt der Klemen. 
Und alle jeme Gedichte jchliehen fih in wohlmender Wärme und 
inniger reiner Empfindung aufs engſite an das Vollelied an. 
Harnilos und voll tiefen Geſühls, Dabei männlich in jeinem Tun 
und Denken, veditichafjen und gerecht, jo war der Dichter, an 
Wejtalt ein Hune, im der Hand einen dieten Eichenjtod, mit langem 
Barte und wallendem Haat, buſchige Brauen Über den Augen, 
die bis ins Alter mit dem euer eines Zwanzigjährigen Iprühten. 
— Der von einer großen Zahl der ſchönſten Gedichte begleitete 
Vortrag erhielt eine bejondere Bedeutung durch die Anweſenheit 
des Sommes Hofimanns von Fallereieben. — In der Verſamm— 
lung vom 17. Dez. hielt Hoſſchauſpieler a. D. Wüller-Haujen 
in der an ihm befannten künſtleriſchen Auffajiung Vorträge aus 
Didtungen von Bocthe, Uhland, Gottſched, Otto Ernit 
u.a., die wiederum den lebhaflejten Beifall der zahlreichen Zus 
bhörerichajt fanden. Somohl bei den heiteren, wie bei den ernſten 
Dichtungen wirtte jichtbar ſeine durch reihe Stimmutel unter 
ftügte, Sinn und Stimmung, fowie jeden Wechſel der Empfindung 
lebendig wiedergebende Bortragswerje. Neben Deutlichlent und 
Wohllaut beherricdht er den ganzen Umfang des Ausdruds der 
menjchlichen Stimme, und jo waren die Anweſenden mit dem Bors 
figenden in dem Wunſche einig, dab Herr Müller- Hauſen in nicht 
zu ferner Zeit jeine Kunſt wieder der Sadye des Deutſchen Sprad)= 
dereins widmen möge. 

Bonn. Am 19. November hatten wır einen VBortragsabend 
für rauen und Herren, der leider veryältnismähig ſchlecht bes 
ſucht war, obgleich an dieſem Abend Bonn jonjt kein Vergnügen 
bot — ein Nusnahmefall, der immer jeltener wird —, und obs 
gleich (wie bei allen uneren Beranjtaltungen) der Einnite für 
jedermann unentgeltlich; war. Und dod) handelte es ſich bei diejem 
Bortrage um einen der Größten, die Bonn je zu Mitbürgern 
gehabt hat, um den Bater Arndt, Herr Auguſtin Trapet 
wiederholte hier jeine fernige und jormwvollendete Rede, mit der 
er in etwas fürzerer Form bereite die Beſucher der Haupiverfamms 
lung in Sırafburg begeiftert hatte. Die Wenigen aver, die da 
waren, dankten dem Bereine doppelt und dieifach herzlich für den 
gebotenen Genuß. An unjerem dritten Vornagsabend jprad) 
Herr J. Keuter über Elijah im Kranze deutſcher Blätter 
und Blüten im Anſchluß am jeine Reiſe zur Sauptvers 
jfammlung in Strakburg. Geſchickt und feinjunig wuhte er 
daran eine Hülle von deutſchſprachlichen Bemerkungen zu 
fnüpfen. Gr gedadte u. a. der Stunkeljtube, die uns das 
»Eljafjer Ditſch- zu Gehör bradyte; des jtolgen und kühnen 
Münjters, das in echt deutjcher Sprache zu uns redet; der beiden 
innigen Bollslieder: ⸗O Straßburg, du wunderſchöne Sıadı« und 
» u Stahburg auf der Schanze. Er bob ferner die hohe Bes 
deutung Straßburgs für die Berichte unferes deutjchen Schrift: 
tums hervor, emptahl anderſens das dort gebtäuchliche Staden“ 
als kurze und treffliche deutſche Bezeichnung ſür Uperitrahe. Unter 
varerländijhen Schilderungen geleitete er uns dann zur Hoh— 
tönigeburg und fnüpfte an die Wanderung durch den Tann des 
Wasgenwaldes, in dem »die jungen Waldgeſchwiſter« der Nüdert- 
jhren » Straßburger Tanne« traute Zwieſprach halten, eine Er— 
länterung über die Wörter Tanne, Fichte, Föhre, Kiefer. 
Das anheimelude »hemie« vieler Eljäjier Ortsnamen wurde als 
Beweis deuten Urtums des Landes hervorgehoben, und mit 
der ſchönen Legende vom Odilienberge ſchloß der Redner jenen 
farbenreichen Kranz ſprachlicher Blätter und Blüten. 

Gzernowig. Der Zweigverein »Bulowina» hielt am 243. No: 
vember eine Berjammlung ab, die von zahlreichen Mugliedern 
und Gaſten beſucht war. Nachdem der Obmanı, Landesſchul— 
inſpelior Dr. Tumlirz, einige geſchäftliche Mitteilungen gemadjt 
hatte, widmete Prof. Wolf zwei in diefem Jahre gejtorbenen 
Mugliedern, dem Gründer unſeres Zweigvereins Fabrilant 
Theodor Wuljert in Hannover und dem Gymmaſialdirettor 
B. Fauſtmann in Gzernowip, einen ehrenden Nachruf. Sodann 
hielt Broj. Sfobielsti einın VBorırag über Nralauer Deutſch, 
in dem er nachwies, daß mod, heute im Polnischen und ins— 
bejundere in der Kralauer Mundart deuiſche Worter aus dem 
12. bis 15. Jahrhundert erhalten jind, die jept im Deutſchen gar 

nicht mehr oder nur in anderer Bedeutung und veränderter Form 
gebräudlidy find. Mit diefen Darlegungen war aud) ein Liber: 
blid über die Einwanderung der Deuthen in die polniſchen Län: 
der und ihre jpätere Belämpfung durch die polniſche Yationals 
partei verbunden. In dem gemütlichen Teile trugen bejonders die 
Herren Thyll und Wolf durch heitere Woriräge und Votleſung 
ſchetzhafter Gedichte zur angenchmen Unterhaltung der anmwejens 
den Herren und Frauen bei. 

Dresden. Im September berichtete Nechtsanwalt R. Schmidt 
über die Straßburger Hauptverfammlung; Proj. Dunger 
beſprach den Webraud des Wittelwortes an Stelle des 
Hauptwortes (»nadı vollendetcm 66. Yebensjahr« njw.) Im 
Oftober beantwortete Lehrer Bohne die frage: » Welde Dienjte 
leijtet Vernalefens Schrift ‚Deutſche Spradridtigs 
feiten* dem Deutſchen Spradverein?e Im November 
bejprady Dr, 8. Müller unter der Überjchrift: »Wie jpricht 
der Deutſche?« die Musdrüde, mut denen der Deutſche Die 
Arten und formen des Wedens und Spredyens nad) der laut: 
lien Seite dezeichnet. Im Dezember behandelte Yehrer Höfgen 
Häufige Fehler der Drespner Umgangsijprade«. An 
alle dieje Borträge Enüpften ſich lebhafte Beſprechungen. 

Halle a. d. ©. Bei der Zuſammenkunſt im November . bielt 
der Borjigende Proſ. Dr. Lothholz einen Bortrag über Goethes 
Zorqguato Zajjo. JIhm vorher ging eine Beſprechung über 
deutſche Vionatsnamen, angeregt durch das Schreiben des Reichen— 
berger Zweigverein®, das auch allen Übrigen Zweigvereinen zus 
gegangen jen wird. Für Einführung deutſcher Bezeichnungen 
erhob jid) feine Stimme, vielmehr wurde gebilligt, dab der Neidyen- 
berger Antrag in der Hauptwerſammlung abgelehnt worden ijt. 

Karlsruhe. In der gut bejuchten und wohlgelungenen Vers 
jammlung am 7. Nov. erjtattete der Vorſißende, Ardivajjejjor 
Dr. Brunner, Bericht über die Straiburger Hauptiverjammiung, 
wobei er namentlich Die auch weitere Kretſe lebhaft berührende 
Frage der Errichtung eines Neihsamts für deutſche Sprache 
eingehender erörterte. Nach dem Darüber in Straßburg gelahten 
Beſchiuſſe liegt es nahe, dab auch die einzelnen Yweigvereine id) 
über die verjagiedenen Auffafjungen von dem Weſen und den Auf: 
gaben einer ſolchen Neihysanftatt Klarheit zu verſchaffen juchen. 
Es kann entweder an eine Nörperjchaft gedacht werden, die bes 
rufen wäre, die Sprache zu regeln uno ihr Befepe zu geben 
(etwa nach dem Muſter der franzoſiſchen Alademie), oder aber als 
eine wijjenihaftlidhe Arbertsförperichaft. Der leere Ge— 
danfe wırd bejonders in den Kreiſen der wijjenichaftlihen Spradı- 
foridiung nachdrücklich vertreten, jo von den Germanijten Kluge 
in Freiburg, Behaghel in Gießen u. a. An die jejjelnden Aus— 
füprungen des Vorjigenden, der auch andre wichtige Fragen 
jtreifte, fo die der Rechtſchreibung, der Wahl der Schrijigattung, 
und über die Bejtrebungen und Erfolge des biefigen Zweigvereins 
berichtete, Schloß ſich eine anregende Erörterung. Wuch das Ber- 
hälinis des Spradwereins zu den anderen vaterländıichen Bereinen 
in unfrer Stadt wurde lebhaft bejprodhen. 

Köln. Am 15. November ſprach Augujtin Trapet über 
Ernſt Worip Arndt. Nach einer Schilderung des wechſelvollen 
äußeren Lebensganges des Dichters tennzeichnere Redner Arndis 
Spradje als den emijpredenden Wusdınd jeiner frajtvollen, fern= 
deuijchen Perjönlichleit und gab dann em Bild von Arndis 
jchriftjtellerijher Tatigleit, wobei er die padendjien Flugichriften 
eingehender würdigte. Der Bortrag mit jeiner zündenden Bered- 
janıteit rief, wie auf der 12. Haupiverfammlung in Straßburg, 
jo auch bier eine mächtige Wirkung hervor und wedte in den 
Herzen der Zuhörer eine jold) erhobene Summung, daß das vom 
Vorſißenden auf das deutſche Vaterland ausgebiadhte Hod) eine 
begeijierte Zuſtinmung fand. 

Magdeburg. Am 25. Nov. erfreute Prediger E. Thiele den 
Zweigverein durd die Fortſehzung jeines vorzäbrigen Bortrages 
über die Sprichwörterſammlung Luthers. Danach wendete 
ſich der Borfigende Prof. Dr. Knoche gegen die Überhandnahme 
englijher Ausdrüde in unjrer Mullerſprache auf den verjchiedenjien 
behieren und wies nad, in welche bedenlliche Gefahr der Ber: 
derbnis die deutiche Sprache durch die Englanderei geraten jei. 
Dem gegenüber ſei der Huf »Wiehr Nationalgefühle jept ebenfo 
berechtigt wie früher dem Frauzbſiſchen gegenüber. 

Marieuwerder. Am 8. November hielt der zur Zeit 145 Mit: 
glieder zählende Berein jeine erſte Winterfipung ab, in der 



25 Zeitfhrift des Allgemeinen Dentfhen Spradvereind XVIL Jahrgang 192 Nr. 1 26 

Herr Pfarrer re einen vera Ser Vortrag über 
Altpreußiſche Uberbleibjel in der deutihen Sprade 
hielt. — Durch Berfügung der biefigen 7 Regierung find bie 
Kreisſchulinſpeltoren ande: worden, die ihnen unterftellten 
Lehrer zum Eintritt im Sprachverein anzuregen. 

Marburg a. d. Drau. In der Dezemberverſammlung bielt 
die Bürgerichulfehrerin Fräulein Jda Daut einen Vortrag über 
Johannes Scherr. Einige ſprachliche Anfragen beantwortete 
der Borfipende Dr. Mally, empfahl ftatt der in einer Beitung 
für Erhumierung gebrauchten Berbeutihung »Enterdigung« das 
übliche »Ausgrabung« und tabelte die Medensart »eine ing 
anjcneidene als unihön. — Fräulein Emma Rößler jprad 
fehr ausdrudsvol Dahnd: Mette von Marienburg Die 
nun folgende finnige Weihnachtsfeier wurde durch einen von Frau 
Johanna Leidl verfahten Zulipruch eingeleitet, worauf ein ge— 
mifchter Chor einige weihevolle Lieder und die ganze Verſamm— 
lung das Lied >Haft du dem Lieb der alten Eichen« fang. 

Münden. Der Aweigverein eröffnete im November die Reihe 
feiner diesjährigen Vortragsabende mit einem Berichte des Prof. 
Brunner über die Hauptverfammlung des Beutichen Sprach— 
verein in Strakburg. Der Redner wußte mit guter Laune den 
Hörern ein anſchauliches Bild von dem Verlaufe der Tagung in 
der wunderfchönen Stadt zu geben. Bemerlkenswert ift, daß jo: 
wohl der Vortragende ald nad) ihm der Vorſihende des Vereins, 
Prof. Dr. Munder, mit ziemlicher Schärfe betonten, nicht mur 
die Reinheit unferer Mutterfpradye, jondern vor allem auch deren 
Richtigkeit und Schönheit zu pflegen, jei Aufgabe des Sprach— 
vereind. — In der Deremberfigung empfing ber erite or: 
fipende, Univerfitätsprofefior Dr. Munder, zunächſt den Ghüd: 
wunſch des Aweigverein® zu der hohen Auszeichnung, die ihm 
durch die Emennung zum Mitgliede der Münchner Nlademie der 
Bifienfchaften zu teil geworden it. Hierauf bielt er einen Bor: 
Irag, in dem er Klopſtochs Anſichten über deutſche Sprade 
und ältere deutiche Dichtung erörterte. Selbſtwerſtändlich 
teilte der WVerfafier von »Hlopftod, Geſchichte feines Lebens und 
feiner Schrijtene eine Fülle anziehender Einzelgeiten mit und 
leitete daraus wichtige Geſichtspunkte für die Beurteilung des 
Dichters ab. — In zwei Ausihuhfigungen wurde auf Veran: 
lafjung Dr. Bender nad dem Borbilde der Nordener Ver— 
deutjchungstafel für Gefchäftsleute ein den Münchner Verhältniſſen 
angepaßtes Berzeihnis von Berbeutichungen hergeftellt. 

Münfter, Weftfalen. Am 6. Dezember 1901 hielt der Schrifts 
fteller Alfred Kellermann aus Schönebed a. d. E, einen jejjelnden 
Bortrag über Ferdinand Freiligrath, wofür ihm reicher Beifall 
geipendet ward. 

Natibor. Am 1. Dezember (am 2. Bortragsabende dieſes 
Winters) fprab Dberlehrer Reinitz vor zahlreichen Zuhörern 
über Gellerts Leben und Wirken. Er zeigte, wie bas Wort: 
Wer den Beiten feiner Zeit genug getan ufw, auf Gellert zu- 
trifft und auch nicht. Diejer wedte als eriter die Teilnahme des 
deutſchen Volles für die deutſche Dichtung. An gewiſſer Beziehung 
teilte er das Verdienit mit Wieland. Muf allen Gebieten der 
Dichtung fei, dies führte der Vortragende aus, Gellert tätig ge— 
weien; er habe Fabeln (die fireng genommen feine find), drama 
tiihe Werte, Inrifche Gedichte (religiöfe Lieder) und einen Roman 
in Briefen (Schwebiiche Gräfin) verfaht. An Gellerts Lebens: 
beihreibung reibte fich eine Beurteilung feiner Werke, und mit 
der Borlefung einiger Fabeln und Lieder ſchloß der Vortrag. 

Neihenberg. Nach dem Vorgange der Lehrervereine der Stadt 
Reichenberg und SchludenausNirdorf bat auch der Lehrerverein 
des Yandbezirtes Reichenberg in jeiner Wanderverfammlung am 
9. November einftimmig beichloffen, dem Zweigverein Reichenberg 
des Allgemeinen Deutichen Sprachvereins als Mitglied beizu— 
treten, und gleichzeitig folgende Entichliegung angenommen: » Der 
Lehrerverein des Landbezirtd Reichenberg jchlieht ſich den Bes 
ftrebungen bes Allgemeinen Deulſchen Spradvereins vollinhaltlid) 
an, indem fihjeine Mitglieder verpflichten, den Unter— 
richt möglichft frei von fremdwörtern zu erteilen«e — 
Als Vertreter der Stadt Neichenberg hat unfer Obmann an den 
Beratungen teilgenommen, die zu Wien zum Zwede der Einführung 
der Leicyenverbrennung gepflogen wurden. Nach anfänglicyem 
Widerſpruche haben ihm die Vertreter ſchließlich zugeftimmt, daß 
die Vereine und die Fachpreſſe (5. B. »Phönir«) dem Örundfape des 
A. D. Sprachvereins beitreten. Der Gejamtvorjtand des A. D. 

chvereins wird um Verdeutſchung einiger wichtiger Fachaus⸗ 
brüde erjucht (cremieren, Crematorium, Crematist, Columba- 
rium). — Die große, aud von Fremden viel befuchte Gajtwirt: 
ſchaft »Boltsgarten« wird im Neubau nur deutjche Auficriften und 
deutiche Speifelarten aufweifen. Für Veranda und Terraſſe werben 
‚Lauben! und ‚Rampe‘ eingeführt. — In der Bollverfammlung 
am 14, Dez. hielt Prof. Pſcherer einen anregenden Bortra 
über zwei oberöfterreichiiche Dichter, Anton Schoſſer um 
Franz Stelzhamer, deren Werfe in dem Sammelwert »A8 
da Hoamats zu Ling erichienen find. Bildhauer Alchinger trug 
einige ihrer mundartlihen Dichtungen jehr wirkungsvoll vor. 

Trier. In der legten Sigung richtete der Vorſihende bie 
Grüße aus, die Major Mejer, zugleich mit feinem wärmſten 
Danfe für die ihm verliehene Ehrenmitgliedſchaft, aus China ge: 
ſchidt hatte. Hiernach wurde der jog. mißverfiandenen Fremd— 
wörter (vgl. Trier. Zeitung Nr. 305) gedacht und der Verſuch 
gemacht, ihre Abweichung von dem jepigen fremden Sprachge— 
gebrauche zu erklären. Dabei ergab ſich, wie zu erwarten ftand, 
mit ziemlicher Gewißheit, dab die betr. Fremdwörter zur Beit 
ihrer Einführung auch im Urfprungslande in dem Sinne gebraudt 
wurden, der ihnen in Deutichland heute noch anhaftet, während 
er bort ſchon längſt durch andere Bezeichnungen wiedergegeben 
wird, Ein fol Wort ift jalousie im Sinne von Fenfter: 
laden. Bon ihm fagt ber vortreffliche dietionnaire francais von 
Richelet (Genf 1690): Ce mot so dit en parlant de cortaines 
fenötres d’Italie et nous est venu des Italiens. C’est une fenötre 
ou il ya un treillis de bois (vgl, trieriſch Trallgen) perce A jour 
ui sert & voir_sans ötre vu. [Elle ait par la jalousie]. 
In der Tat heißt das italienifche gelosia heute auch noch Sommer- 
laden. Das Wort iſt alſo (mahrfcheinlih im 17. Ihrh.) aus 
Stalien über Frankreich, und zwar mit der Sache, eingeführt 
worden und haftet an dieſer nocd heute, mwührend man jeßt in 
Franfreih persienne dafür ſagt. In der Bedeutung fommt 
lettered Wort im dietionnaire de l’Acad&mie von 1798 vor: Nom 
qu’on donne & ces sortes de jalousies composses de plusieurs 
lattes ou tringles de bois fort minces disposöes en abat-jour, 
aljo genau das, was wir heute noch unter jalousie verftehen, 
während diejes, 1798 nod) Gattungsbegriff, durch den Artbegriff 
persienne von da ab verdrängt worden üt. Der Name parsienne 
ijt wahrscheinlich auch mit der Sache und zwar aus dem Morgens 
lande eingedrungen. Er ftellt alfo urfprünglich eine von dort 
herbeigejührte Umgeftaltung der Jaloufieen italienifhen Urjprungs 
dar, eine Umgeftaltung, die das deutiche, einmal geprägte Wort 
nicht zu verdrängen vermocht hat. Es iſt ja auch nur natürlich, 
daf die Fremdwörter, vom Augenblide ihrer Einführung an, von 
ihrem Mutterlande losgetrennt, der ſprachlichen Entwidlung diejes 
Landes nicht mehr folgen. Thäten fie es, fo würde dies eine 
erhöhte Abhängigkeit vom Auslande befunden, ein beftändiges 
Dinüberjhielen, um zu ſehen, was dort fprachlid recht iſt. — 
Mein, wofern fie ſich lautlich dazu eignen, lünnen fie fid) das 
Bürgerrecht jogar erfigen. * ı Freilich völlig fremder lang, in Vers 
bindung mit fremder Rechtſchreibung, jchlieht fie mit Hecht auf 
immer von biefer Ehre aus. Dahin gehört eben jenes jalousie 
und noch viele andere hinzu, wie charge, mit dem Fremdlaute 
bes tönenden Gaumenreibelautes, der durch das g bezeichnet wird; 
ferner couvert und plumeau mit fremder Schreibung und frembem 
Bortton; endlich auch der biedere portier mit dem Ton auf 
der lehten Gilbe. Alle die genannten gehören aud zu den 
»mihveritandenen« · Fremdwörtern. Wir wiſſen aber nunmehr, 
dak das Wort »mihverjtanden« bier felbft mißverſtändlich anges 
wandt ift. Zu Richelets, d. 6. Ludwigs XIV. Zeit war nämlid) 
der portier in Frankreich das, was er heute noch bei uns ift, 
während fein Kollege concierge Sclöffer und Gefängnifje bes 
wachte. In Frankreich, hat lepterer jenen im 19. Ihrh. verdrängt, 
fo daß der portier fich freuen fonnte, in dem fonft jo gering ges 
ſchäßien Deutſchland ein freilich häufig ſchön »galonniertes« Unter⸗ 
fommen zu finden, das er leider heute noch behauptet. 

Wermelsfirhen. Unſer Zweiqverein hat am 8. November eine 
Sitzung abgehalten. Nah der Erledigung einiger geſchäftlicher 
Angelegenbeiten — die »Vollswörter der Provinz Sadjen« von 
Bruns wurden vorgelegt und dad Sammeln beraiicher Volls— 
wörter durch die Vereinsmitglieder empfohlen; der Reichenberger 
Fragebogen betreffs der deutichen Monatsnamen wurde bejprochen, 
für deren Einführung fi wenig Neigung zeigte — hielt der Bor: 
jipende Neltor W. Idel einen Vortrag über die neue litterariiche 
Bewegung zu Guniten ber Heimatlunft und trug als Probe 
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eines bergiihen Schauſpiels fein dramatiſches Gedicht »Jrmgarb 
von Berge, ein Zeitbilb aus dem 13. Jahrhundert, vor. 

BWeblar. 
Bollsunterhaltungsabend, um deutſche Art und deutiche 
Sprache zu würdigen und weitere Volfäfreife über die Beftre- 
bungen des U. D. Sprachvereind aufzuflären. Diefem Biele diente 
die etwa halbftündbige Aniprache des Vorſihenden, Oberlehrers Dr. 
Glosl, über dad Deutihtum und die deutfhe Sprach: 
bewegung ebenfo wie bie reichhaltige Feſſordnung. Spiel auf 
dem Harmonium und gemeinfame Geſänge wechielten mit Ge— 
dichten, die von mehreren Damen und von Gymnaſiaſten aus— 
drudsvoll und anfprehend vorgetragen wurden. Es waren das 
weihevofle Gedicht an den Deutjchen Spradverein von W. Idel, 
das empfindungsreidhe »Mutterlaut im Ausland« von E. Ritters- 
haus, Groths ıinniges »Min Moderiprat«e, »Der reichſte Fürfte 
von J. Kerner, das begeifterte ⸗Lob Deutichlands« von Walther 
ve d. Vogelweide, ein preisgefröntes Lahnlied, ein mehr humoriftiiches 
Flottenlied und Paul Heyſes kraftvolles Bismardiied. Alle Vor— 
träge fanden reichen Beifall; befonders tiefen Eindrud machten 
aber das ergreifende Gedicht »Die leten Buren« von Ernft Edler 
von der Planig und die Begegnung der Königinnen aus Schillers 
Maria Stuart, die von zwei Damen dramatiich dargeftellt wurde. 
Der von ben Mitgliedern mit ihren Pngehörigen und von vielen 
Nichtmitgliedern befuchte VBortragtabend war geeignet, Liebe und 
Verſtändnis für die Mutterſprache zu verbreiten, und kann als 
wohlgelungen bezeichnet werden. 

Windhoel. Am 10, Dftober 1901 hielt Paſtor Anz einen 
Vortrag über »Sprachverderber in Deutich- Südmweitafrifn«.. Mit 
feiner Ironie ging Nebner dem leider jo vielfach zur Gewohnheit 
werdenden Braud zu Leibe, unſere Mutterſprache mit »ſchön— 
fremdartige Elingenden Worten der holländiſchen, englifdyen und 
eingeborenen Sprachen zu veredeln. Nad den Ausführungen bes 
Bortragenben, deren Nichtigleit wohl jeder am fich bereits erfahren, 
finge das Studium folder afrilantihen Schlagworte ſchon in 
Swatopmund ar, dem neuen Einwanderer zur Notwendigfeit zu 
werden. Musdrüde wie amber (beinahe), huka (längit), keia 
(nicht da) ulm. ſeien in der Regel die erſten Wolabeln Te afri⸗ 
fanifchen Sprache, die der Deutiche in ſich aufnehme, und dann 
bei feiner Ankunft in Windhoek fünne jeder dur Anwendung des 
jebr einfachen Berfahren®, jedes Wort fo platt wie möglid und 
jedes Hauptwort mit dem Artifel »die« zu fprechen, ein tadel- 
loſes Holländifc verzapfen. Nachdem Baftor Anz noch eine Menge 
dergebräuchlichjten Spradjungebeuerlichleiten namhaft gemacht hatte, 
wandte er ſich befonders an die zahlreich erſchienenen Frauen und 
forderte fie auf, auch ibrerjeits erzieheriih auf ihre Dienftboten 
einzuwirfen, indem fie diefen ihre Befehle nicht mehr in dem 
bisher geübten Sprachmiſchmaſch, jondern gut deutſch erteilen 
follten. Deutſch untereinander zu reden ımd jede der lieben 
Eitelkeit jo jehr ſchmeichelnde Anwendung von Ausdrücken fremd— 
ländiſcher Sprachen zu vermeiden, fünne vielleicht dazu beitragen, 
wenigften® hier unjere Mutterſprache rein zu machen umd zu 
halten. Major von Eſtorff bradyte im Anſchluß an den Bor- 
trag ein fräftig unterjtügte® Hoc auf den Redner aus. 

Zittau. In der erjten Hälfte des Winterhalbjahrs find unter 
fietig wachjender Teilnahme drei Monatsverfammlungen abgehalten 
worden. Die Oftoberverfjammlung wurde vor allem durch einen 
Bericht über die Strafjburger Hanptverſammlung ausgelüft; im 
November wurde eine ** des Reichenberger Zweigvereins 
über deutſche Monatsnamen beantwortet und von Realgymnafial- 
oberlehrer Dr. Paul Halle ein Vortrag über die Entwid 
lung des deutjchen Brieies bis zum Beginn des 16. Jahr: 
hunderts gehalten. Am 11. Dez. res Oberlehrer Dr. Theodor 
Matthias über Bismard als Künftler nad ben Briefen 
an feine Braut und Gattin. 

Brieftaften. 
Herm E. Tb... .., Lebe. An der Hauptjache bat Wuſtmann 

S. 41 recht, daß er nämlich das »Baterunfer« nicht als willlür— 
liche Umſtellung aus »Unſer Bater« gelten laſſen will. Wer 
möchte auch bei nur einigem geicichtlihen Sinn einen derartig 
feitgemurzelten Brauch für etwas Willlürlihes halten ftatt für 
eine in früherem Gebrauche wurzelnde Überlieferung? Unter den 
38 Überfegungen des Paternoster von Wulfila bis zum Jahre 
1481, die I. Kehrein (Paternoster und Ave Maria 1865) auf: 

Der Aweigverein veranftaltete am 9. Dez. einen 

führt, ift auch nicht eine, die Infer vater bätte. Ebenjo hat der 
Cod. Teplensis, um auch eine der vorluiberijchen Bibelüberjegungen 
zu nennen, Vater unfer. Quther aber jchreibt ſchon im September: 
teftament (1522) Unfer Water und fo auch weiterhin. Wo er 
em vom Gebet des Herm als Beftandteil der Liturgie oder 
bes Katechismus ſpricht, nennt auch er e8 dem Serlommen gemäß; 
Vaterunfer und läht es meifi auch jo beginnen, wenn er den 
Wortlaut mitteilt. Dak er, wo das Gebet als ſolches in Betracht 
fommt, dem alten Brauche folgt, ift ebenjo verftändlich, wie daß 
er da, wo er das Bibelwort im Deutjch feiner Zeit wiedergeben 
will, die diefem gemähe Wortfolge wählt. In dem zweiten Punfte 
trifft Wuſtmann das Richtige wohl nicht. In »unfere iſt wahr: 
ſcheinlich nicht der nachgeitellte Genitiv von »wir«, entſprechend 
dem gr warep nur bewahrt, fondern es liegt nach dem 
Borbilde des Tateiniihen pater noster und wie in gotiſchem atta 
unsar (wo Gen. Plur. unsara lauten würde) aud im Alts und 
Mittelhochdeutſchen, wo die beiden Formen gleich lauten, das 
befiganzeigende Fürwort vor. Ülber beide Fragen vgl. im Deutichen 
Wörterbudhe XII, 40, im übrigen aber audı Goethes Spruch: 

Das Unſer Vater ein ſchön Weber, 
Es dient und hilft in allen Nöten; 
Wenn einer auch Bater unier flebt, 
In Gottes Namen, laß ihn beten! 

Paul Pietſch. 

Herrn 8.8... ., Hörde Die Zuſammenſetzungen mit 
bin und her müſſen in guter Sprache durchaus von einander 
unterschieden werden: »her« gilt nur von der Bewegung auf den 
Sprechenden zu, »bin« bezeidinet die Entfernung von ibm. Wit 
Recht verlangen Sie allo: »Wir werden den Nejt nächſten Mon- 
taq hinausſſchaffen ⸗, d. h. von Ihrem Aufenthalt Hörde nad 
Ruhrort, und wenn die Haufmannsfprace wirklich in folchen 
Fällen »herausſchaſſen⸗ vorzieht, jo wire dem entgegenzutreten. 
Nicht am Plage ift diefer Wechſel zwiichen »her«e und »hin« nur 
in Beitwörtern mit umeigentliher, alſo nicht ſinnlich- räumlicher 
Bedeutung, 3. B. herunterfommen und berablommen (im Sinne 
von: Wert, Kraft, Beſitz verlieren), herunterreißen (d. h. tadeln) u.ä. 
Hier wird ja auch feine Bewegung, weder Annäherung noch Ent- 
fernung vom Sprechenden vorgeſtellt. — Wenn ein Eifäfier Kauf: 
mann auf eine Poftfarte, deren Vorderſeite die befannte Bezeich- 
nung »Deutiche Meichspojte trägt, unter feinem Namen die 
Ortdangabe Mulhouse druden läht, jo bedeutet das allerdings 
Verleugnung der Reichszugehörigleit und Verlegung des Volle— 
bewußtſeins anderer. Nur ſchade, daß Sie Ihre Abſicht, ihn 
ſelbſt um Abſtellung zu bitten, hinterher aufgegeben haben. 

Herren 9. 8... ., Arnftadt, v. %,..., Berlin u. a. 
»Ergebenjte Weihnachtsgrüße jendet The Portable Eleetrie Light 
Co.« Auf der beigelenten Bejtelltarte ijt diefe Bezeichnung noch 
durch den Zuſatz »Dentiche Geſellſchaft« vervollitändigt; der 
ift ebenſo nötig wie unrühmlich in diefem Falle. Diefe wirklich 
erbärmliche Engländerei eines Berliner Geſchäfts iſt ſchon vor 
einigen Monaten z.B. von der »Deutfchen Zeitung; gebührend in 
die Öffentlichkeit gezogen worden. Darum eriparten wir es uns 
damald gen, auf die zahlreichen Zuſchriften aus Difigterfreifen 
bier zu antworten. Aber Sie haben recht, die höflichen Weihnachts- 
grühe verdienen doch erneute Beachtung. 

Herrn &9...., Berlin-Grunewald. P. Henie jchreibt 
in feiner Erzählung »GEine venezianische Nadıte folgenden Saß 
(Wiener »Heite Nr. 369 v. 26. Oft. 101 S. 63): »Aber jung, 
wie fie war, fonnte er nicht alle Hoffnung für immer aufgeben, 
daß fie noch anderen Sinnes werden möchte. Ob diele »Art 
von Appofitione erlaubt it? Das wird man nicht beftreiten 
fönnen. Much Sie würden nichts dagegen eingewendet haben, 
wenn Heyſe Mürzer geichrieben hätte: »Nber jung, wie fie war, 
fonnte fie noch anderen Sinnes mwerden.«e Dieje Mare, ganz 
zweifelfreie Beziehung zwiſchen der fraglichen Beſſimmung und 
ihrem Beziehumgsworte, fann aber doch faum in der breiteren 
Faſſung verdunfelt erjcheinen, und wird umſoweniger verkannt 
werden, wenn — wie zu vermuten ift — ſchon im eben Vorher— 
gegangenen die Aufmeilſamleit des Leſers auf die Perſon bin 
gerichtet worden ift, von der er dies »jung, tie fie ware mum zu 
verstehen bat. Der bloßen form nad wäre es denfbar, Diele 
Worte auf die Hoffnung« zu beziehen, was indejlen der Sinn 
und Zuſammenhang des Satzes natürlich ausſchließt. Begönne 
unſer Sat: »Aber da fie noch jung war«;, fo wäre freilich auch die 
Möglichkeit diefes willlürlichen Mißverſtändniſſes befeitigt. Man 
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muß ſich aber vecht ſeht hüten, der ftraffen Regelrichtigkeit zuliebe 
dem Schriftjteller eine zwanglojere, freiere Fügung zu verwehren, 
wenn er dadurch wie in diejem Falle die umbefangene Lebhaftig- 
feit geiprochener Rede gewinnt. 

Henn 9...., Gießen. Mit Nüdficht auf die Sp. 365 vor. 
Jahr. berührte Titelitreitfrage Gerichteſchreider oder -ſeltetär 
it der Bericht Über die Verhandlung der zweiten heifiihen Ständes 
kammer (vom 27. Nov. 1901) in der Tat mitteilenswert. In Hefjen 
gibt es außer den bejjergeftellten —— Gerichtäichreibern 
noch Hil ſs gerichtsſchteiber, und mit diefen, dem legteren, beichäfs 
tigte jih die Hammer, Auch mit ihrem Titel, den man — wie 
es ſcheint, einmütig — »geradezu mitleiderregend« und »ers 
barmungswürdig⸗· nannte. Und für dieſe Hilfs gerichtsſchreiber 
empfahl ein Abgeordneter die preußiſche und bairiſche Amts— 
— Selretäre, alſo nicht für die höhere Stufe der Ge— 
richtsichreiber felbit, während ein anderer Borichlag Gerichts— 
ſchreiber erfter und zweiter Klaſſe einführen wollte. Aber die 
Kammer war dem jremden Worte überhaupt nicht geneigt; wie 
der fozialdemofratifche Abgeordnete nicht einjehen wollte, warum 
man ein Fremdwort nehmen folle, jo erklärte auch der Juſtiz- 
minijter, daß ihm die Wiedereinführung von fremdipradhlichen 
Titeln außerordentlich widerftrebe, und dahinter hat der Sitzungs— 
bericht des Wiehener Anzeiger® ein »Bravol« verzeichnet. Diejem 
Grundjage an ſich wird wohl jedermann beiftimmen. 

Ham E.M.4...., Leipzig: Schleußig. Das Geſchlecht 
des Wortes Yohn ſchwanlt feit ältejter Zeit. Aber das urjprüng- 
lic) blok oberbeutijhe »der Lohn« hat mit. der Zeit über »das 
Lohne mehr und mehr obgefiegt. Dept jteht die Sache fo, daß 
der vereinzelte Gebrauch des ſächlichen das Lohn« (und zivar 
wohl nur im Sinne der Geldzahlung), »das Boten, Finder-, 
Madyerlohn « auf die läjfigere, gemächliche Redeweiſe beichräntt 
ift, während in der Scriftiprade »der Lohn« fo gut wie 
unbeftritten herriht. Wenn es aljo in den verfchiebenen Ab— 
ſchnitten der amtlichen Dienftanweilung für Poſt und Telegraphie 
noch »das Eilbotenlohn« und »der Botenlobn« heißt, jo bürfte 
eine künftige Neubearbeitung die Einheitlichteit zu gunften des 
männlicyen Geſchlechts herſtellen. 

Herm B.M...., London. Wir haben den Auſſatz Wilhelm 
Diltheys im Maiheſt der Rundihau (1901, S. 210— 235): 
»Die deutsche Aufllärung im Staat und in der Alademie Friedrichs 
des Großen«, nicht ſelbſt gelefen und können aljo die gebrauchten 
Fremdwörter nicht einzeln auf die Entbehrlicheit oder Unvermeid⸗ 
lichfeit nachprüfen. Aber Ihre Zuſammenſtellung iſt jo groß, daß 
beide Klaſſen recht ftark vertreten jein lönnen. Genug indejien, 
daß Ihr Schreiben beweift, wie jehr ein um berechtigte Zeit 
fhömungen unbetümmerter Gelehrter durd Feſthalten an diefer 
veralteten Gelehrtenſprache einem gebildeten, nocd dazu an Fremd⸗ 
iprache gewöhnten Manne, der zu ödem Fremdwörterhaſſe unfähig 
it, den Genuß einer »ſo einiten und gediegenen Nbhandlung« 
ftören und beeinträchtigen lann. Nicht im diefem Falle, aber 
ſonſt oft genug bient diefer Miſchmaſch zum Derdmantel der Ger 
danfenarmut. Daher kommt das verbreitete Mißtrauen gegen 
gelehrte Begriffsbejtimmungen, wovon ein belujtigendes Zeugnis 
uns eben zu Geſicht fommt: -Kunſt ite, jo ‚definiert‘ der ge 
drudte Führer der luſtigen modernen Kunſtausſtellung Seh: cejjion, 
»die Wirkung des abitrakten Willenspotentialvermögens, des ent- 
geijtigten transzendentalen Spiritualfluidums in enger Verbindung 
mit pyramidaler Diognoftit der bypermanganen, fittlich fonjtruf: 
tiv qualifizierten Konzeption auf die Hypertrophie der diagonalen, 
diszentriſchen, proportionalpolygonen Gefühls- und Geſchmack⸗ 
nerven.«e — Ihre fragen mach der Anwendung groher oder Heiner 
Aniangsbuchftaben beantworten fic alle nach den vom preußiichen 
Unterrichts miniſterium herausgegebenen »Negeln und Wörterver- 
Bes und eingehender nach Dudens Orthographiſchem Wörter: 
uche; Sie werden aber gut tun von beiden die Neubearbeitungen 

abzuwarten. — In dem Sage: »Dir widme ich mein Buch, Wils 
helm der Drüte, König. .. Kaifer des prächtigen Neiches Jeſu— 
linde ujw.« hat der Ülberfeper gewiß abjichtlih die ganze lange 
Nennung der Perſon nicht als Appoſition oder Veifügung in 
den Bau des Sapes eingegliedert — ſonſt müßte es allerdings 
übereinstimmend mit »Dir« heißen: »Wilhelm dem Dritten« ufw. 
— fondern will fie ald freie, von der Sapfügung unabhängige 
Anrede verjtanden wiffen. 

Ich ach" Herrin 9. ©. ..., Baulusbrunn i. Böhmen. 
ind Gäu«, was bei Ihnen zu Yande die Fleiſcher jagen, wenn 

fie einfaufen geben, ift ein urdeutſcher Ausdruck, und bat aljo 
wirklich nichts mit dem hebräifchen »®ot« zu tun, ſondern »das 
Gaäu⸗; ift eins mit dem umlautlofen Worte »der Gau«. Während 
aber »der Gau« erjt jeit hundert Jahren wieder in Aufnahme 
fommen ift, dauert die umgelautete form »Gäu« ſeit ältejter 

dei bejonders im bairifch-öfterreidyiichen Webiete fort; auch Ihre 
usſprache ⸗·Gei« ift altüberliefert. Das Gäu bedeutet das 

Gebiet, den Nechtöbereich, für den Fleiſcher, Muſilanten, Baber 
und andere Gewerbetreibende den Umkreis ihres Gewerbes, den 
Bezirk, innerhalb deſſen ſie herlömmlich ihr Geſchäft betreiben. 
Daher fagt man in Kärnten: »einem ind ai gehne, d. h. in 
feine Rechte eingreifen und in Baiern: »Ein Mehger joll dem 
andern nit ins Gäu gehn«. (Val. »einem ind Gehege fommen«.) 
Im Deutſchen Wörterbuche und bei Scmeller fm Sie eine 
Fülle von Belegen. 

Herren ©&...., Konftanz und $...., Pardubig. Die 
Konltanzer Zeitung gibt im WBriejlajten ihrer Nr, 294 vom 
24. Oftober vorigen I red folgenden, ſich jelbit erflärenden 
Beicheid an irgend einen gefälligen Einfender einer Sportnadhrict: 
»Die Bemerkung über das ubbalwettfpiel vom Sonntag tft mit 
ihren englijhen Eportausdrüden für weitere reife ungeniehbar; 
‚nur in allgemein verjtändlihem Deutſch abgeſaßt eignen ſich der— 
‚artige Nachrichten F VBeröffentlihunge. Diefes Verfahren ift 
gewiß ebenjo einfach, wie wirlſam und verdient daher dringend 
zur Nachahmung empfohlen zu werben. 

Geihäftliher Teil. 
Wir empfingen im zweiten Halbjahre 1901 

on erhöhten Jahreöbeiträgen von 5.4 und mehr: 

20 AM von den Herren: Ernjt Baul Lehmann in Bran— 
denburg a.d. H., Stabsarzt Dr. Metſch in Weißenburg i. €. 
(für 2 Jahre), Eugen Mühleiſen in Bietigheim (für 2 Jahre) 

und ber Handelskammer in Lübed (für 2 Abz.); 

10 .4 von dem Deutichen Oſtmarkenverein in Berlin; 
6.4 von Herm Bajtor Th. Rathle in Rated (Rupl.); 

5 M von den Herren: 9. Brunn in San Francisco (Kalif.), 

Mpotheter Dörffel in Winſen a. d. Luhe, Gymnafialdireftor 
Dr. Franke in Patſchlau, Rektor 8. Gödede in Stadibagen, 
Ad. Heim i. F. Heine. Frand Söhne in Parbubip i. B., Prof. 

Dr. E. Hoffmann-Krayer in Bajel, Regierungs- und Baurat 
Nieten in Görlip, Baurat a. D. Ritter in Boltmarjen bei Kaſſel 
Direltor Joſeph Roeb in Madıid, Johannes Temming in 

Antwerpen, Oberſt und Negim.- Kommandeur Wernig in Inſter⸗ 
burg und Frau Otto Traun in Hamburg = Böjelborf. 

F. Berggold, Schapmeifter. 

Die Vereinsmitglieder empfangen mit diefer Zeitihriftnummer 

das 21. Wiſſenſchaftliche Beiheft 
foftenlos. Anhalt: Zur Geſchichte der deutſchen Sprache von 

Ernſt Martin; Leifing auf den Bahnen des Spradvereins von 

Theodor Matthias. 

- Die Gejhäftsftelle. 

F. Berggold, 

Berlin W’, Mohſtraße 78. 
— 

Die Schriftleitung bittet ſehr, 

1. bei allen ſür den Druck beſtimmten Einſendungen nur eine 
Seite zu beſchreilben und einen breiten Rand zu laſſen; 

2. alle Zufchriften, die die Zuftellung der Beitichrift oder der 
Beihefte betrefien, unmittelbar an die Geſchäftsſtelle, Berlin 
W*, Mopftr. 78, zu richten. 
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[199] Ein junger Ausländer, | a a —— 
welcher etwas Deutſch ſpricht jucht einen tüchtigen Lehrer für | 9 PR. .41,—, 1,20, 1,40, 
Grammatik und ge ga wenn möglich auch mit , » ‚DV, DR Pu 
Bohnung und Koſt. Angebote unter: Deutſch, Poflamt 23, | Erdunss-Speiseöl | 
—— 

Kilo „4 1,80. . 
wg Die Geſchäſtsſtelle empfiehtt: a | Pſd. A 0,95. 

Kola-Likör . Briefbogen ° _  _Kofficherant !/, Liter: Flafchen 4 2, —.: 
mit dem Wahlſpruche des Allgemeinen Deutſchen Epradjvereins | * 3,50.| 

100 Stüd, poftfrei: 1,30 .#. i ——“ eg Kamerun-Kakao i 
Ferner it: s von Medienburg-Ectwerin. Pd. „4 2,— umd 2,20. ® 

Die deutfche Tanzkarte. |_ Saupt- und Zerfandgefgäft: Wameran-Schohstade | 
von ber biäher 34500 Mbdrüde unentgeltlich verteilt wurden, 
ift foeben in neuer Auflage erichienen. Die geehrten Bereins- 
mitglieder werden gebeten, zur weiteren Verbreitung der Tanz— 
farte Abdrüde von der Gejchäftsftelle zu verlangen; die Zus 
fendung geſchieht koftenlos. 

Dr. H, Schusters Privat-Lehranstalt | 
u. ı=e. Leipzig, Sidonienstr.59. Sertesung. 
Vorber. j. Reife: und Prima-Prüfung ſauch für äftere Leute). 
Borber. f. Einjährig» SGreimilligen« Prüfung. 
Borber. j. alle Klafjen ber höheren öffentlihen Schulen. 

Nähere Bedingungen poftirei. [198} 

Mit Berüdfichtigung wichtigerer 

Mundart- und Fremdwörter, 
jowie vieler Finennamen, 

3. Taufenbd. 
360 Seiten jlarf, Schreibheit: Format. 

Geh. 3,25 .4; lart. 3,75.M; 
in Leinen geb, 4.4. 

Ein auch im biefem Blatte 
empfohlenes, ungemein reichhaltiges, 
ganz eigenartig und ziwedmähig ange 
legtes, ſowie beiſpiellos billiges Buch. 

Verlag von Hobbing & Büchle 
Stuttgart. 194 

Professor 

P. J. Fuchs: 

Deutsches 

Wörterbuch 
auf etymologischer 

Grundlage. 

je 
DIE UMSCHAU 

Ünersicht ÜBER Dis Fortschritte uno Büwrouxcttx 

DER WISSENSCHAFT, TECHNIK, LiTTerATUR up Kuxsr 
in packenden Aufsätzen. 

Jährlich 52 Nummern. Mit vielen Abbildungen. 

[132] Preis vierteljährlich M. 3,—. 

„Die Umschau“ zählt nur die hervorragendsten 

Fachmänner zu ibren Mitarbeitern. 
Probenummer durch jede Buchhandlung, sowie den Verlag 

Heh. Beehhold, Frankfurt a. M., Neue Kräme 13/21, 

Briefe und Bufendungen für bie Bereinsleitung 
find zu riten an den Borfipenden, 

Geheimen Oberbaurat Otto Sarrazin, Berlin : Frieden, 
Raiferallee &2. 

Briefe und Bufendbungen fir die ft an ben 
bi Bi Einestien 

Berlin C., Jerufalemerfir. 28. Bid. 4120, 1,60, 2,2%0.: 

Zweiggeſchäſte: Aolonlal · Ziaarren 
Berlin W., — 16. 187] ©: 44-25 das Hundert.» 

2 ‚ Kantftrafe m. — 

|: ann, Zahixeiche | 
‚Dresden, Babıiönafie 9. Auerkennungsfhreiben!: staffel, Dobeitsollernitrafie 40. 
Belpzin, Stulitrake 12, 
W lesbaden, Gr. Burgliraße 13. Prelsſfide Lofenſrel. | 

5 
— — — — 6 EEE —— 

usw. usw. 
unverwäftlih und farbecht 

Im Zragen, 
Damenloden von 1,50 .M, 
Herrenloden von 8.4 an, 
J von 12.4, 

tel von 20 „A 
Vroben u. Preislifte frei. 

Louis Mewes, 
Blankenburg, Harz, Nr, il6. 

Leben @peniet r — 

Empfehlenswerte Büder. 
1. Dentfche Sprade und Spräachgeſchichte. 

Andrefen, Karl Guflaf, Deutſche Folkselymofogie. 6. Aufl. 
Heilbronn 1889. 6,10 .4. 

Bchaghel, Ollo, Pie deutfhe Sprade. Leipzig und Prag, 
Freytag⸗ Tempäty. 2, neubearb. Aufl. 192. geb. 3,60.% 

— — BSeſchichte der deutſchen Sprade. 2. Aufl. Straßburg, 
Trübner. 1898. 

Bordardi, Wilhelm, Pie ſprichwörtlichen Medensarten im 
deutfhen Bolksmunde nad Sinn und Arfprung erklärt, 
5. Aufl. von Guftav Wuſtmann. Leipzig, Brockhaus. 1895. 

Deutfher Sprade Ehrenkranz. Was die Dichter unferer Mutter: 
Sprache zu Liebe und zu Leide fingen und fagen. Berlin, 
Berlag des Allgemeinen Deutfchen Sprachvereius 1898. 3 „4. 

Sarder, Franz, Werden und Wandern unferer Wörter. 
Etymologische Plaudereien. 2. Auft. Derlin, N. Gaeriners 
Verlag, H. Heyfelder. 1896. geb. 3.4. 

Hildebrand, Andolf, Pom deuntſchen Spradunterridt in 
der Schule. 4. Aufl. Leipzig, Kuͤnthardt. 1890, 3.4. 

Hildebrand, Andolf, Beiträge zum denifhen Anterridt, 
Leipzig, Teubner. 1897. 

Aluge, Friedrih, Bon Luther bis Leſſtug. Sprachgeichicht: 
liche Auffäße. 3. Aufl. Stahbing, Trübner, 1807. 2,504. 

Lyon, Otto, Saudbuch der deutſchen Sprade für Bößere 
Schulen. 2 Teile. Leipzig, Teubner. 1885— 1889. 4,80 4. 

; eldfendungen und Beitrittserflärungen Jäpelcher Beltrag 3 Matt, 
die Heitfchriit — Drucſchriften des Vereins geliefert werden) an well * 

die Geſchoſto ſtelle . 9. dreiſters 
— — —— Zerdtinand Berggeldein Berlin W®, 

Mopitrahe 78. 

[188] 

ausgeber, Oberlehrer Dr, Oatax Streicher tt Berlin NW, Baulitrafe 10, 
beite an ſtrabe 

an Oberlehret a. D. 
——I5 Dr. Paul Blerf In Berlin WW, Moy E 

r, Binther X. Saalfeld, Berlins riedenau, Eponholsftraße 11. 

Streicher, Berlin NW, Baulfrabe 10, — Berlag des Mllgem. Deutfchen Epradpereind (h Zcınauid) Bell. 
Drud der Bucdruderel dei Watfenhaufes In Halle a. d. ©. 
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Allgemeinen Deutichen Bprachvereing 
Begründet von Serman Piegel 

Im Auftrage des WBorftandes herausgegeden von Dr. Oskar Streider 

Diefe Zeltſchrift erfhelnt jährlich zwölffmal, zu Anfang jedes Monats, Die Zeitſchrift kann auch durch den Buchhandel oder die Bolt 
und wird den Mitgliebern bes Allgemeinen Deutſchen Spradjverelns eltlich —— unenig für 3,4 jührlldh bezogen werben. 

Inhalt: Betanntmachung. — Die Sprache des neuen Zolltariſgeſeßes. Bon Dr. d. — Theodor Vernaleken. Bon Prof, 
Aurelius Polzer. — Thimbach, ein linlsrheiniſches Seitenjtüd zu Rüppurr. Bon Dr. 5. Meng. — Nod) einmal Rüppurr. Bon 
Brof. DO. Heilig. — Nusbreitung der englifhen Sprache. Bon Oberlehrer Dr. Alfred Rödel. — Steine Mitteilungen. — Bur 
—— des Sprachgefühls. — Bücherſchau. — Zeitungsſchau. — Aus den Zweigvereinen. — Brieſtaſten. — Geſchäftliches. — 
neigen. 

Belanntmadhung. 
Der Allgemeine Deutiche Sprachverein ift heute in das Vereinsregifter des Aöniglichen Amts» 

gerichts I in Berlin unter Nr. 213 eingetragen worden und hat damit nach 8. 21 des Bürgerlichen 

Geſetzbuches Rechtsfähigkeit erlangt. 

Berlin den 2. Januar 1902. Der Vorftand des Allgemeinen Deutihen Sprahvereing 
©. Jarrazin. 

Reichsregierung, da fie die Mühe nicht geſcheut hat, bier eins 

Die Sprache des neuen Solltarifgefehes. mal die befiernde Hand anzulegen. Auf Seite 346 des vorigen 
Die einfichtige und tatkräftige Unterftügung, die unferen | Jahrganges der Beitichrift ift bereits derjenige Teil der Begrün- 

Sprachbeſtrebungen in immer wachiendem Maße von Behörden | dung des Geſetzentwurſs mitgeteilt, der ſich auf die Sprache be— 
wie gejepgebenden Körperfchaften gewährt wird, bildet ohne Zweifel | zieht. Er läßt erkennen, daß die Geſichtspunkte, nad) denen bie 
eine der erfreulichiten und wertvollften Bürgihaften dafür, daf Reichsregierung bei der Abjafjung des Gejepes vorgegangen iſt, 
wir dem Ziele jtetig näher rüden. Wir wiflen ſehr wohl, daf ſich volllommen mit den Grundjägen deden, die ber Deutiche 
der Menſch im allgemeinen und der Deutiche im beſonderen es Sprachverein vertritt, nämlich: Ausſcheidung der entbehrlichen 
als fein unantafibares Recht betrachtet, zu reden wie ihm der | Fremdwörter, dagegen Beibehaltung derjenigen, für welche ein 
Schnabel gewachſen ift, und daß er Eingriffe in diefen Mechts- | gleichwertiger deutſcher Erſat nicht vorhanden ift und ſich auch 
treis, die nur im geringften als Zwang erſcheinen, entſchie- nicht ohne Erſchwerung des Berftändnifies hätte bilden lafjen. 
den zurliczumeifen geneigt ift. Trofdem veripredhen wir uns | Übrigens ift in dem Geſehentwurfe nicht mur den Fremdwörtern, 
von der erwähnten Unterftüßung die beften Erfolge; und zwar | fondern aud) dem Schwulſt der Kanzleiſprache der Krieg erklärt. 
gerabe deshalb, weil fie viel weniger ald Zwang, denn als Vor: Werfen wir nun einen Blick auf die Einzelheiten. Gleich im 

büd, alfo erzieherifch wirft, umd weil fie died naturgemäß in | Anfang finden wir, da die fcheinbar jo ſchwer zu entbehrende 
jehr ruhiger, aber deſto nachhaltigerer Weile tut. Kein Menih | Eippfchaft der Materialien, Utenfilien, Effelten ufw. ganz einſach 

wird 5. B. gezwungen, genau jo wie das Bürgerliche Geſetzbuch durd Sachen oder Gegenflände erfeßt ift; und das ift fo glatt 
zu reden und zu jchreiben; wer aber mit ihm öfter in Berührung | gegangen, daß man es gar nicht bemerkt, wenn man den früheren 

fommt oder es jelbjt benußt, der wird ſich ganz ummillfürlih | Wortlaut nicht kennt. An die Stelle der Produlte und Fabrilate 

an feine Sprade gewöhnen und diefe dann auc in weitere | find die Erzeugnifie getreten, manchmal war aber ein Erſah über: 

Kreife tragen. Einzelne Widerfpenftige und Nörgfer fterben aus, | Haupt nicht nötig; denn wozu Dlfebrifate, wenn »le« ſchon ges 
dad Bürgerliche Gefepbucd aber bleibt! Zu diefem wirfjamen | nügt? Das Ol Hat no an einer anderen Stelle zur Aus— 

Bundesgenoſſen tritt num eim neuer auf den Plan, dem viels | merzung einer fchlechten Bezeichnung Anlaß gegeben, nämlich wo 

leicht nicht ein gleiches Maß von Langlebigkeit beſchieden fein | es als »äthärifches« auftritt; da joll es jeht »flüchtigeß« heißen. 

wird, der dafür aber umſomehr die Kraft befigt, in die Breite | Es ift das wohl auch in fachlicher Hinficht eine entichiedene Ver— 

zu wirken: der neue Zolltarif. Die Warenlunde und die | beferung, denn mit dem, was der Chemiler Ather nennt, bat 

gewerbliche Technik bilden befannilicd, einen wahren Tummelplag | dies »ütherifch« nichts zu tun. Weiter begegnen wir der Be— 

der Sprachverwilderung; die Zeitjchrift hat ja ſchon gar oft Ges | zeichnung »getränkt« als Erſatz für imprägniert. Hier handelt es 

legenheit gehabt, die Verirrungen zu geißeln, die fich auf diefem | ſich eigentlich nur um die Bollziehung eines rechtäfräftig gewor— 

Gebiete breit machen. Da ift es ein beſonderes Verdienft der | denen Michterjpruches, da dieſes Fremdwort bereits als veraltet 
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zu bezeichnen ift. So tränft z. B. die Eifenbahnverwaltung ſchon 
feit vielen Jahren die Hunderttaufende von Eiſenbahnſchwellen, 
die früger imprägniert wurden. Kaſſeeſurrogate jollen künftig 
Kaffererfagftoffe heißen; die Liebhaber des echten ſchwarzen 

Zranfes werden ganz damit einverjtanden fein, daß man diefen 

Heuchlern den Schleier etwas lüftet. Eine der finnlojejten Bes 
zeichnungen, die ein Menſch je ausgehedt Hat, ijt wohl das 

»benaturiert«; jo nichtsſagend, daß es beinahe nicht einmal ver 

dient, durch das Mare und verjtändliche »ungeniehbar gemacht · 

erjegt zu werden. Statt Zellufofe ift Zellftoff in den Fachkreiſen 
ihon längſt gut eingeführt. Weniger vorgefchritten iſt der Ge— 

braud) der ebenfo alten und vortrefflid gebildeten Bezeichnung 
Zellhorn für Zelluloid — nad) der Ausſprache der meiflen Händler 
> Bellulente! Mit der »eingedidten« ftatt der fondenfierten Mil) 

erwirbt fich der Zolltarif wiederum ficherlich den Beifall bes Fadı- 

manned. Hat doch die Bereitung folder Milch mit dem, was 
man im Deutfchen gewöhnlich unter Kondenſieren verjteht (näm— 

lich Nieberfchlagen von Dampf) nicht das mindefte zu ſchaffen. 
Das Wort ftammt in diefem Zuſammenhange aus dem Englis 

ſchen und hat dort eine ganz andere Bedeutung, etwa wie unſer 

Konzentrieren. Seine Einführung bei uns ift die einfache Folge 
des Umftandes, daß die erfte Geſellſchaft, die ſich mit Milchein— 

ditung beſaßte, von Engländern (in der Schweiz) gegründet 
worden it, und daß der Deutiche jede ausländiſche Benennung 

gebantenlos zu übernehmen pflegt. Die eingedickte Milch Hält fich 
dauernd nur in luſtdicht verichlofienen Gefähen; früher muhten 

fie bermetifch geichlofjen fein. Die feptere Bezeichnung dürfte 
nod; aus der Herenfüche der mittelalterlichen Goldmacher ſtam— 

men. Was fie eigentlich bedeutet, weih wohl unter hundert 

unjerer gelehrteften Chemiker kaum einer, Ähnlichen Urjprunges 

find die Efjenzen, Extralte, Tinfturen ufw., die der Zolltarif 

alle ganz zutreffend als (mwäjjerige oder weinige) Auszüge be 
zeichnet. Zwiſchen Allohol, Spiritus und Weingeiſt befteht nicht 
der geringjte Unterſchied; der Zolltarif wendet daher mit Recht 

nur die lete Benennung an. Leider wird jahraus jahrein viel 
Medizin geichludt, ohne daß fie Hilft. Trotzdem wird man es 
billigen, daß der Bolltarif durch die freundliche Bezeichnung der 

Medizin als Heilmittel dem Vertrauen der feidenden Menichheit 
Rechnung trägt. 

Faſt lühn erscheint es, das Petroͤleum, vielfach auch Petro- 

löum genannt, durch Erdöl erſehen zu wollen. Ind doch iſt gegen 
dieje Umtaufung nicht das mindejle einzuwenden. Vor vielen 

Jahren, als man noch allgemein Rüböl brannte, war das »Betros 

leum· dem Ehemifer als merkwürdiges Naturerzeugnis unter dem 
Namen Steinöl befannt. Er benutzte es ald Mittel, das Kalium 
oder Natrium, das er längere Zeit aufbewahren wollte, vor der 

Einwirlung des Sauerftoffes der Luft zu ſchützen. Der Name 

Petroleum ift wohl jpäter aus Nordamerika eingejchleppt. Diejem 
Stoffe verwandt ijt der Asphalt. Der Zolltarif hat ihn in Gnaden 
beibehalten. Zur Beit, ald man das Petroleum Steindl nannte, 

hie der Asphalt noch Erdpech. Sollte man nicht dazu zurlid- 

teren lönnen? Das Erdwachs (für Ozoferit) hat ja der Bolls 

tarif jhon. Die jogenannten hydrauliihen Mörtelzuſchläge des 

Bauweſens bezeichnet er als waſſerbindende. Dagegen fönnte 
man den Einwurf erheben, daß es viele Stoffe gibt, die Waſſer 

ſchemiſch) binden und doch nicht hydrauliſch im Sinne der Mörtels 

bereitung wirlen. Dieſem Bedenken läßt ſich indes dadurch ab» 

helfen, daß man die Bezeichnung waſſerbindend als im Waſſer 
oder unter Waſſer bindend deutet. Deshalb nennt auch Sarra— 

zin in feinem Verdeutſchungswörterbuch den hydrauliſchen Mörtel 

Wajjermörtel oder unter Waſſer erhärtenden Mörtel, Für den 

Fachmann ift die Sache jedenfall$ ganz Har; jollte aber doch 

einer nörgeln wollen, fo möge er und zumächft einmal erflären, 

welchen Sinn und welche Berechtigung bier die Benennung 
budrauliic Hat. Die Hydraulik ift die Lehre von der Bewegung 
der fFlüffigkeiten, und hydrauliſch üjt, was mit diefer Bewegung 

zufammenhängt; jo will es die Fachſprache. Einen Mörtel, der 

unter Wafjer erhärtet, hydrauliſch zu nennen, das ijt ungefähr 

jo finnreich, wie wenn man einen Leim, mit dem man bie ein= 

zelnen Teite einer Geige zufammenfleben kann, als mufltaliich 

bezeichnen wollte. ° Freilich die Fremdwörter haben das Vorrecht, 

finnlos fein zu dirfen; von den heimiihen Benennungen aber 

verlangt man mehr. 

Wir haben in Borjtehendem nur einen Meinen Wuszug aus 
der großen Zahl der bemerlenswerteren Verbeutfchungen gegeben 
und uns auf die ganz »gemeinen« Fremdwörter überhaupt nicht 

eingelaffen, die jeder einigermaßen ſprachgewandte Menſch heut- 

zutage vermeidet, und die ſelbſwerſtändlich auch aus dem neuen 

Zolltarife verbannt find. Es ift wohl nicht nötig, die Betipiele 

weiter zu häufen. Einen Punkt möchten wir aber doch noch furz 
erwähnen. Es iſt das die jchwierige Frage der Schreibung von 
Lehnmwörtern. Als ein ſolches Wort kann z. B. nadigerade wohl 
auch die Sauce gelten, da alle Verſuche, es durch eine deuſſche 
Bezeihnung zu verdrängen, feinen Erfolg gehabt haben. Der 

neue Bolltarit hat deshalb diefes Wort ald Lehnwort behandelt 
umd in der Screibung Soße aufgenommen, was im Reichötage 
bemängelt worden iſt. Nun kann man ja zugeftehen, baf einem 
an die ältere Schreibweije gewöhnten Auge diefe neuere für den 
erjten Augenblick auffällt und deshalb vielleicht einen befremdlichen 

Eindrud macht. Das ift aber die Eigentümlichkeit einer jeden 

Neuerung; und wenn einer diefe Schreibweije tadelt, dabei aber 

entfeimt für jterilifirt, flüchtig für ätherifch, formbar für plajtiich, 
gereinigt für raffiniert, ja fogar Tonwertzeug für Muſilinſtrument 
billigt, fo muß er darauf gefaht fein, daß ein anderer kommt 

und alle diefe Verdeutſchungen genau aus demfelben Gefühl her- 
aus (weil fie ihm ungewohnt und fremdartig ericheinen) bekämpft. 

Wollte man folden Empfindungen eine entiheidende Stimme 
einräumen, fo wäre damit jeder Fortſchritt ausgeſchloſſen. Wir 
find der Meinung, daß die Entſcheidung für oder wider nur von 

einer allfeitigen, gründlichen Envägung abhängig gemacht werden 
darf. Im Fall Soße fpricht diefe für die deutiche Schreibung, 
wie die Ausführungen auf Seite 133 u. f. des Jahrganges 1899 

der Zeitjchrift überzeugend dargetan Haben. Übrigens findet man 
namentlic in Norbdeutichland die Soße auf ben Speijetarten ſchon 

fo häufig, daß dieſe deutjche Schreibweife ihr Ungewohntes felbjt 

für das Auge bei vielen längjt verloren hat. 

Überblidt man die Sprache des neuen Zolltarifes im ganzen, 
fo gewinnt man den Eindrud, daf hier ein ernjtes Bemühen gewaltet 

hat und viel jorgiame und jachfundige Neinigungsarbeit geleijtet 
worden it. Wir fünnen den gewählten Erjagwörtern fait ohne 

Ausnahme rüdhaltslos zujtimmen. Auf feinen Fall läht fich die 

Behauptung rechtfertigen, daf die Ausmerzung der Fremdwörter 

zu weit getrieben fei; wir find im Gegenteil der Meinung, daß 
hie und da noch ein folhes Wort hätte bejeitigt werben können. 

Veijpielsweife hat das Zollverzeihnis die Benennung Pigmente 
farben. Nach einem Erjap dafür brauchte man nicht fange zu 

fucen, denn dieje Farben werden heute ſchon vielfach Körper: 

farben (Pigment = Farbförper) oder nod) einfacher Dedjarben 

(im Gegenſatze zu den nicht deckenden, jondern durchjcheinenden 

Ladfarben) genannt. Ebenſo dünkt uns bie (englifche) Bezeichnung 

Opalescentglas der Ausmerzung wert; das ſchon gebräuchliche 

Opalglas wäre wohl beſſer. Wenn das aber etwas anderes ſein 
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ſollte als Opalescentglas, dann könnte man dieſes vielleicht 

Schillerglas nennen. So ließe ſich vielleicht noch manches 
fremdſprachliche Fachwort ohne Schwierigkeit verdeutſchen. Indes 

— was nicht iſt, kann noch werden. Möge ber Reichstag 

nur dem Werle, wie es vorliegt, in ſprachlicher Hinficht feine Zus | 
ftimmung geben! Er wirb damit einen weiteren Schritt auf dem 

verbienftlichen Wege tun, ben er mit dem Bürgerlichen Geſeh— 
buche in llarer Erkenntnis deffen, was unferer Sprade not ift, 

begonnen hat. Dr. 3. 

Theodor Dernaleten. 

Ein Gedenkblatt zu feinem neunzigften Geburtstage. 
28, Januar, 

Südlich der Mann, des Leben verflieht in rühriger Arbeit: 
Ihm ift das Dafein Genuß, Mißmut nahet ihm nie; 
Alles um ihn iſt ſonnedurchglänzt und zauberummoben, 
Ihm lacht heiter die Welt, er lacht heiter ihr zu. 
Alſo durchmißt er ben Tag. Und jenkt ſich ber Abend hernieder, 
Fit er nicht Bote ber Nadıt, büfter mit Wolfen verhängt; 
Nein, im goldigen Zauber verfchwimmt ihm Abend und Morgen, 
Nahtlos feibt das Geſchick ihm, dem Beglückteſten, ſtets. 
Dir auch ward fie zu teil, die herrlichſte Gabe der Götter; 
Darum prei ich dich hoch, freundlicher, glücklicher Greis. 
Bleibe dies Los dir beichieben, jo fang ein Mu e das Licht Schaut: 
Arbeit bleibe dein Teil; ihr ja verdantft du das Glüd. 

Diefe Berje widmete ich einem, den Freund nennen zu dürfen 
ich ftolz bin, von dem Freund genannt zu werben mich beglüdt, 
zu feinem achtzigften Geburtstage. Dad war vor zehn Yahren. 

Und heute wirb mir die freude, an feinem neunzigften Geburts⸗ 
tage den Mitgliedern unſeres Sprachvereins von ihm erzählen zu 
dürfen, von Theodor Bernalelen, einem der beften und echtejten 

beutichen Männer, der emfig umd unverdroſſen und dabei bes 
fcheiben wie wenige fein ganzes arbeitsreices Leben der Pflege 
deutjcher Sprache, deutſchen Wifjens und Weſens geweiht hat. 

Bernalefen iſt heſſiſchen Stammes, und fein Name, der auf 

der drittlegten Silbe zu betonen ijt, bedeutet nach der Erklärung, 
die fein Landsmann und Freund Jakob Grimm in feinem beut- 

ſchen Wörterbuche gibt, Sohn von frau Alele: fer oder ver ift 

nämlich die Verkürzung von froumwe, fro, frau, Miele aber ber 

nieberdeutihe Name für Adelheid. Vernalelen ſſammt aus dem 

in der Nähe von Kaſſel gelegenen Städtchen Vollmarſen. Er 
befuchte die Gymnafien von Warburg und Paderborn und dann 

das Lyceum zu Fulda. Dort begann er ſich in die Theologie und 
Philofophie zu vertiefen, die ihm fortan treue Begleiterinnen 

waren. Germaniicher Wandertrieb und Wiſſensdrang trieben ihn 

in die ferne; er wanderte im Jahre 1836 nach Zürich, wo er 

die Hochſchule befuchte. In den Jahren 1837 bis 1846 wirkte er 

als Schullehrer in der Nähe von Wintertfur, und bier bes 

gann aud ſchon feine jchriftitelleriihe Tätigkeit mit der im 

Jahre 1840 erjchienenen Deutichen Beifpielgrammatit. Im Jahre 

1846 tehrte Bernalefen in fein geliebtes Zürich zurücd, wo er bie 
Leitung der Schweizerijhen Blätter für Erziehung und Unterricht 

übernahm und durch Werfe, wie Das deutidye Vollsepos und Die 

Schweizer Sagen, nit minder aber durch Worlefungen über 

feinen Lieblingsdichter Goethe und über deutſche Mythologie auf: 

tlärend und belebrend auf feine nähere und weitere Umgebung 

einwirkte. 

Diefe eifervolle Tätigkeit brachte ihn auch mit den Unterrichts⸗ 

treiſen Öfterreichs in Berührung, die ſich der Bewegung des 
Jahres 1848 nicht verichliehen fonnten, und durch den Minifterial- 

rat Exner auf Bernalefen aufmerfjam gemacht, berief ber damalige 
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Unterrichtsminiſter Graf Leo Thun den verdienten Schulmann im 

Jahre 1850 nad) Wien, wo er am Bolytechnifum angeftellt wurde 

und die Vollsſchulen und Realſchulen umgeftalten und auf eine neue 

Grundlage jtellen follte. Gin ſchweres Stüd Urbeit, wenn man 

bebentt, daß bie Schuloberauffichtöbehörbe jeden Schritt, ben 
ber Neuerer wagte, mit eiferfüchtigen Augen bewachte und engs 
herzigen Sinnes hemmte. Dieſer Widerſpruch machte ſich auch 

dem Sprach- und Leſebuche gegenüber geltend, das Vernalelen 
als Grundlage des künftigen Vollsſchulunterrichts verfahte. Aber 

das Bud) erfchien und wurde zu hunderttauſenden in allen Pro= 

vinzen des Meiches eingeführt. Hiedurch hat Vernalelen den 
Namenbüclein — wie wir hier zu Lande von alter her die 

Abcbücher zu nennen pflegen — mit ihrem geijttötenden @ebläfe: 

beibi, beubu, beobo, beaba, beäbä den Tobesftoh verſetzt 

und ber Bildung bed Geiltes und Herzens die Tore geöffnet. 
Diefes Verdienft kennzeichnet Prof. Franz Branfy in dem Dfter- 
reichiſchen Eculboten des Jahres 1898 mit den Worten: »Wie 

die Nacht zum Tage, wie der froftige Winter zum erquidenden 

Brühling, jo verhielten fi die Namenbüchlein zu biefem neuen 

Elementarbude.e Diefem Sprachbuche folgten die für die übrigen 

Schulllaſſen. Sie alle fämpften gegen die zünftlerische Anſchauung 
an, als ob die Mutterſprache nur aus ber Grammatik gelernt 

werden fönnte. »Die Sprache muß an der Sprache jelbjt gelernt 

werdens, jagt Vernaleken, und auf diefem Grundſatze baute er 

feine Lehrbücher und feinen ganzen Spradunterricht auf. 

In Anerkennung feiner großen Verdienſte um das Schulmwejen 

wurde Bernalelen im Jahre 1851 zum Profeſſor der beutfchen 

Sprache und Literatur an der neu gegründeten Oberrealichule auf 

dem Schottenfelbe zu Wien ernannt und in die Brüfungstommifs 

fion für Realſchulen berufen. So murde er dem Gebiete der 

Vollsſchule mehr entrüdt, nachdem er fie durch feine von echt 
beutfchem Geifte getragene Tätigfeit jo recht eigentlich auf dem 

Boden gefiellt hatte, auf dem fie heute ſteht. Wie er jo auf dem 

Gebiete des Schulweſens einer neuen Zeit die Bahn gebrochen 

hatte, war er fortan eifrig bemüht, dieſer neuen Zeit ſelbſt Fürs 

derer zu fein und ihr andere Förderer zu erweden und heranzus 
bilden. Was er in diefer Hinficht durch feine mujterhaften Vor— 
träge an den Fortbildungsſchulen für Lehrer gewirkt hat, lann 

gar nicht genug anerfamnt werden. Kurzum, wir Oflerreicher 
mögen wo immer hinbliden in dem Bereiche unferes Bolfefchuls 
weſens, allüberall finden mir bie lichten Spuren der ſchöpferiſchen 

Tätigteit Bernalefens, und wenn wir uns des Volkeſchulgeſetzes 

vom 14, Mai 1869 freuen, ift es unfere Pflicht, auch Vernalekens 

zu gedenken, der ihm die Pfade geebnet hat. 
Am Jahre 1870 endlich wurde dem Berdienfte feine Krone: 

Hasner ernannte ben, der fich ald Lehrerbildner von @otles 

Gnaden ermwiejen hatte, zum Leiter der alten Präparandie zu 

St. Anna und wies ihm die Aufgabe zu, diefe im Sinne des 
Reichsvolls ſchulgeſehes umzugeftalten. Was er dort wirkte und 
wie er feine Beſtimmung erjaßte und erfüllte, deutet Mueius 

Gamuzzi in feinem Lebensbilde Vernalelens an: »Er verftand es 

meifterhaft, jeine Echüler zu edler Begeifterung für den Lehre 
beruf zu erheben, er gab ihnen eine Fülle praktischer Winfe mit 

für die Ausübung ihres Verufes und wußte fie jo anzuregen, 

daß in ihmen der für den Lehrer jo wichtige Fortbildungsdrang 
fortglühte. Mehr verlangen wir von einem Lehrerbildner nicht. 

Im Jahre 1877 trat Vernalelen von feiner Lehrſtelle zurüd. 
Er ließ fich zunächft in Marburg an ber Drau nieder, fiedelte aber 

ſchon im Jahre 1880 nad) der vielgepriefenen Penfionopolis Graz 

über, jedoch nicht um dort gleich anderen der Ruhe zu geniehen, 

fondern um weiter jener Arbeit zu leben, ber er fein ganzes 
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Birken geweiht hat, eim Erzieher des Volles zu fein. Denn 
niemal® hatte er ſich damit begnügt, als Forſcher und Denter, 

Gelehrter und Lehrer bloß zu einem Teile des Volles zu ſprechen; 
mit dem ganzen Volfe wollte er verlehren, auf das ganze Volt 
wollte er belehrend und erziehend, bildend und veredelnd einwirlen, 
und was er aus dem unergründlicen Borne des Vollstums 
ſchöpfte, das wollte er in edler Dankbarleit dem Volke wieder 
vermitteln. Beredtes Zeugnis hievon geben außer ſchier zahl⸗ 

loſen kleineren Arbeiten in verſchiedenen Zeitfchriften feine Bücher: 
Alpenfagen, Mythen und Gebräuche des Volfes in ſierreich, 
Spiele und Reime des Voltes in Oſterreich, Öfterreichiiche Kinder- 
und Hausmärden (im Jahre 1892 bei Braumiüller zu Wien in 
zweiter Auflage erichienen), die im Jahre 1861 veröffentlichte 

Deutihe Syntar, die lange Zeit hindurch das einzige ausführ- 
liche Wert über diefen Gegenftand war und, obwohl Vernaleken 

in der Nuffaffung der Spracde und ihrer Eriheinungen auf einem 

bereitö veralteten Standpunlte fteht, auch heute moch nicht Über- 

flüfig geworben ift, und noch im Jahre 1900 fein von unermild- 
lihem Fleiße zeugendes, im Verlage von A. Pichlers Witwe u. 
Sohn in Wien erſchienenes Sammelwerk: Deutſche Spradjrichtigs 
feiten. Diejes Wert ift zugleich ein Denkmal feines Gefühles für 

Spradreinheit, wie es ihm in anderer Hinficht die Wiener Ning- 
firaße ift; denn er war es, ber und vor bem frangöfiichen Na— 
men Boulevard bewahrte, und ihm verdanlen wir dieſen fchönen 

deutfchen Namen für bie jhönfte Straße der beutichen Stadt Wien. 

So jehen wir in jchlichten Linien das Bild eines arbeits- 
freudigen Lebens vor und aufgerollt. »Arbeit erhält mic gefund 
und am Leben«, jagte ber Neununbachtzigjährige zu mir, da id) 
ihn im vorigen Sommer in feiner Sommerfriihe zu Kroisbach 

bei Graz aufjuchte, und Arbeit ift bis zum heutigen Tage fein 
Heiltranf geblieben, ber ihn an allem, was auf Freiheit und 

deutiches Vollstum Bezug hat, auch heute noch den lebhaftejten 
Anteil nehmen läht. Auch mit der Geſchichte unſeres Sprad): 

vereins ift Bernaletend Name verflochten. Als ich mich nämlich 

im Jahre 1885 von Hom in Nieberöfterreicd) aus, wo id) damals 

Gymnafialprofeffor war, an Mobert Hamerling mit der Bitte 
wandte, er möge die Bildung eines Zweigvereind Graz des All⸗ 
gemeinen Deutfchen Spracdvereins in die Hand nehmen, wies 
nic diejer auf Prof. A. Schönbach und den »verdienjtvollen« 

Th. Bernalelen hin und teilte mir bald darauf auch deſſen Bereit- 
willigleit mit, die Sadje in die Hand zu nehmen. Mein Scidfal 
fügte es, daß ich im März des Jahres 1897 nad) Graz über- 

fiedelte und jo die Gründung unjeres dortigen Zweigvereins jelbit 
zu Ende führen fonnte, für die Vernalelen inzwiſchen vorgearbeitet 
hatte; durd) manden trefflichen Wint erleichterte er mir die Arbeit. 

Faſſen wir alles das Geſagte zufammen, jo jehen wir ein Menjchen. 

leben vor uns, das raſtlos und ſegensvoll dem Dienfle unferer 

Sprache und unferes Volfstums geweiht war. Vernalelens ganzes 
Wirken iſt der Anerfennung und des Danfes aller wert und 
ficher, die deutſche Sprache und deutſches Wefen lieben und pflegen, 

und biefer Dank ſei ihm hiemit aus vollen, treuem Herzen dar— 
gebracht. 

Graz in der fteirifchen Mark. Aurelius Bolzer. 

Thimbach, ein linksrheiniſches Seitenitüd zu Rüppurr. 

Die Beſchwerde des Herm Majors Zimmermann (vergl. Zſchr. 
1901 Sp. 287) über die Verunſtaltung des badiſchen Ortönamens 

Riedburg gibt Gelegenheit, auf einen Fall von Verſtümmelung 

eined Ortönamend im Elſaß hinzuweiſen, welche der franzöfiichen 
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Herrichaft und der danach teilweife eintretenden Wieberverbeuts 

ihung der Namen ihr Dafein verdantt. 

In dem bergmwerfberügmten Lebertal, auf der Gemarkung der 

Gemeinde St. Kreuz, flieht ein Bäclein, das den Namen Thim= 
bad) fowohl feldft trägt als ihn auch einigen in feiner Nähe be— 
findfihen Häufern mitgeteilt hat. Es dürfte auch für ben gewieg⸗ 

teften Kenner der deutjchen Spradje unmöglich fein, die Bedeutung 
bes erjten Beſtandteils »Thims« zu ergründen. Die Schwierig: 

teit hebt fich aber fofort, wenn wir erfahren, daß der Bach im 
vorigen Jahrhundert Latembach, auch jpäter noch Latimbad) Hieh- 

Dffenbar liegt der gut deutiche und verſtändliche Name Lattenbach 
zu Grunde Die Franzoſen jchrieben ihn zunächſt Latembach, 

Latimbach, fpätere Gefcdlechter fahten dann das La der erjten 
Silbe als Geſchlechtswort, wozu fie eine jheinbare Berechtigung 
infofern hatten, ald im ſüdweſtlichen Deutſchland der Bach und 
feine Aufammenjegungen befanntlid) weiblichen Geſchlechts find. 

Man jhrieb aljo La Timbach, dann auch La Thimbadh. Nach 
1870 hatte man nichts Eiligeres zu tun, als das vermeintliche 

franzöſiſche Geſchlechtswort auszumerzen, und fo entftand das 
Wortungeheuer Thim bach. 

Straßburg i. €. Dr. 5. Meng. 

floh einmal Rippurr.*) 

Zu dem Beitrag über den Namen ded Dorfes Rüppur bei 
Karlsruhe (vergl. Ziſchr. 1901 Sp. 287) gejtatte id} mir folgendes 
zu bemerfen: 

Die amtliche Namenform iſt Rüppur, nicht Rippur. Mund- 

artlic) lautet es nicht Rippurg ober Ritburg, jondern Rüpperg 

oder Ripperg. Dabei ift berg eine jemer echt vollstümlichen Er- 
fepungen unverftändlich gewordener Wortteile durch bekannte. 

Derartige »Vollsetymologieen« findet man gerade in Ortönamen- 
formen ſehr Häufig. Much die von Herm Major Zimmermann 

gegebene Ableitung des Namens (Rippurr — Riebburg — Burg 
im Ried) ift nicht zutveffend. Faſt alle überlieferten zuftändigen 

Formen des Ortsnamens endigen auf =burein), -pure(n): 1230 

Nietpuren, 1260 Rietbure, 1262 Ripur, 1313 Rietbumwer, 1318 

Nietbure, 1348 Riepur, 1356 Nietpur, 1370 Rieppure, 1400 
Niepüre ufw. Bon einer -Burg, nach der der Ort benannt fein 

ſoll, ift alfjo — wenn wir von der wenig glaubwürdigen Form 
1109 Rietburg im Codex Hirsaugensis abjehn — in den älteften 

Namenformen nichts zu entbeden. Der Herr Verſaſſer ift mit 

feiner Etymologie jelbjt in den Bann der »Bolls:tymologie« ge- 

raten, die auch in den Formen 1468 Ripbere, 1476 Ryetberg, 

1480 Riebperg zum Ausdrud fommt. 

Rüppurr geht vielmehr, wie uns auch M. Krieger in feinem 
»Zopographiichen Wörterbuch des Großherzogtums Baden« lehrt, 
zurüd auf althochbeutiches hriot, riot = Scdilfrogr und bur — 

Haus. Alſo iſt Rüppurr = Haus im Ried, eine Bezeich- 
nung, bie aud) ganz zur Lage des Dorfes paht. Dies angeb- 
lid) »Hunnifche Mingende »bur« oder »purr« findet ſich — offen 

ober verftedt — auch in anderen Ortsnamen. Vergl. Dittwar 

(Zaubergrund) 1169 Dietebure = bur des Dioto; Paimar (Tauber- 
grund) 1444 Bunber, 1515 Beunbar — bur, Wohnung im 
Beunt, d. h. im Gehege. Das von bur abgeleitete buri begegnet 
in Beuren (Bezirl Baden) 1245 Buren; Grasbeuren (bei Über- 
fingen) 1174 Grafeborron, 1221 Grafeburen; Waldbeuern (Pful- 

*) In der Ungelegenheit find der Schriftleitung nod) mehrere 
Sulcriiten zugegangen, für bie ben Herren Einjendern der ver 
indlichſte Dank gebührt. Str. 
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lendorf) 1279 Waltburron; Winterſpüren (Stodadj) 1101 Gin— 

teresboren, 1275 Wintersburron u. ähnl. Endlich gibt die Ent: 

widlung von abd. Rietbur zu heutigem Nüppurr oder Rüpperg, 
Nipperg fein Hecht, von der »landesüblichen Verwecjelung harter 

und weicher Mitlauter, ſprachlicher Gleichgültigkeit, einer gewifien 

völfiihen Sclaftrunfenheit des Kartenzeichners und der ihm vor— 

gejepten Behörbe« zu ſprechen. Bei dem Übergange von tb zu pp 

macht fi ein befanntes Sprachgeſetz geltend, die Angleichung 

oder Aifimilation, die immerhin ihren Urgrund in einer gewiſſen 

Bequemlichkeit haben mag. Dieje Wandlung von tb, im zu bb 
oder pp begegnet jehr häufig im Süddeutſchen, mamtentlich im 
Alemanniihen (Weinhold, Alem. Grammatik $. 152); vergl. auch 

bei Hebel die Form öbber — jemand, die auf etewer, ebenda 

öbbe, das auf etwa zurücgeht, ferner die Ortsnamen: Steppad) 

(Hof bei Donaueſchingen) 1122 Stetibach; Schapbuch (bei Über- 
lingen) 1176 Scathlelbuhe, 1367 Schadbuch, 1379 bereit? Schaps 

puch. Derjelbe Lautwandel eignet auch dem Schwäbiſchen und 

Fränliſchen, z. B. Stebbad; (bei Eppingen) 1351 Stetebadh, 1360 

Stedbach; mundartliches Dibbert für oben gemanntes Dittwar 

(vergl. dazu meine Djtfränkiiche Grammatit des Taubergrundes 

unter ft). 

Ettlingen. D. Heilig. 

Ausbreitung der engliihen Sprade. 
Der Deutjche erfreut ſich in der ganzen Welt des berechtigten 

Rufes, fremde Sprachen gern und feicht zu erlernen, und man 
erwartet von jedem Gebildeten, Kenner mindeftend einer fremden 

Sprache zu fein. Rechnet man hinzu, welche Anftrengungen heut: 

zutage der Uinterricht in den fremden Sprachen macht, um gleidye 

Gewandtheit im mündlichen und ſchriftlichen Ausdrud zu erreichen, 

jo fieht man, daß der Deutjche eifrig bejtrebt iſt, fich diefen Ruf 

zu erhalten. Beinahe alle Deutichen, die ins Ausland geben, fei 

es num zu Studienzweden, in Gejcäjten oder audy zum Bers 
gnügen, fuchen vorher wenigitens jo viele Stenntniffe in der 
Landesiprache zu erwerben, daß fie die unentbehrlichſten Geſpräche 
wohl führen fünnen. Aber aud alle diejenigen, die im Inlande 

bleiben, jedoch häufiger mit Angehörigen fremder Völker zu thun 
haben oder mit ihnen im Briefverfehr ftehen, juchen ſich in einer 

Sprache ſoweit auszubilden, daß fie dem Fremden ihre Dienfte 

in feiner eigenen Sprache anbieten fönnen. Daß diefer Umſtand 
aber auch für die Zwecke der Ausbreitung unjrer deutſchen Mutters 

ſprache einiges bedenkliche Hat, dab die Luſt am fremden, ges 

paart mit zu geringem Stolze auf den eigenen Beſitz, nicht un— 

gefährlich ift, ift ſchon oft nahdrüdlicd erwähnt worden. Daß 
man aud im Auslande diefen Punkt Har ertennt, kann man in 

einer Novelle des augenblidlich jehr beliebten engliihen Roman: 

ichriftftellers Serome K. Jerome lefen. Dieſe Novelle, betitelt ‚Three 

Men on the Bummel'*), befchäftigt ſich inder Hauptſache mit deutichen 

Berhältnifjen und verdient wohl, in Deutſchland gelejen zu werden, 

da fie zahlreiche fatirifche Bemerkungen enthält, die, ohne jede 

böſe Abſicht geſchrieben, faſt durchweg den Nagel auf den Hopf 

trefien. 
In Waldshut, einer Heinen Stadt am Oberrhein, wird Jerome 

mit jeinen Freunden Zeuge eines auf dem Feſtlande häufigen Auf: 

trittes: ein veifender Brite ift ärgerlich und erftaunt über die Un— 

lenninis, die die Bewohner des jremden Landes mit den Fein— 
heiten der engliſchen Sprache zeigen. 

*Tauchnitz Edition, Vol. 3428. 
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Der Sohn Albions bemüht ſich [hon zum zehnten Male, in 

gutem, aber eiwas mundartlicd, gefärbtem Englisch einem Bahns 

unterbeamten auseinanderzufegen, da er jein Fahrrad weiter 

bis Engen und fein Gepäd bis Konjtanz gejandt haben will, 
während er jelbit zumächit nach Donaueſchingen reifen will; aber 

alle feine Bemühungen find vergeblih, da der Beamte der engs 
liſchen Sprache nicht mächtig ift. Die Einzelheiten diefes Auftritts 

werden mit vielem Humor gefhildert, aus allem aber zieht der 

Berfaffer die Lehre: es ift jehr unangenehm, daf einige von biefen 
deutichen Arbeitern faum eine andere Sprache ald ihre Mutter 

ſprache ſprechen. Jeromes Neijegefährte iſt erzürnt über jeinen 
Landsmann; er möchte ihm tadeln wegen ſeiner Torheit, durch 

abgelegene Zeile eines fremden Landes Nelfen zu unternehmen, 
ja jogar verwidelte Bahnfahrten ausführen zu wollen, ohne auch 

nur ein Wort der Sandesjprache zu verjtehen. Jerome aber be— 

müßt ſich, feinen Landsmann aufzuklären über das verbdienftliche 

Verf, an dem jener Brite unbewußt mitarbeitet. Da feine Worte 

von befonderer Wichtigkeit find, wollen wir fie hier folgen lafjen: 

»Shafejpeare und Milton mögen dazu beigetragen haben, bie 
Belanntichaft mit der englischen Spradye unter den weniger bes 
günftigten Einwohnern von Europa zu verbreiten, Newton und 
Darwin mögen bie Kenntnis ihrer Sprache zu einer notwendigen 
Forderung für gebildete und denlende Ausländer gemacht haben, 
Didend und Duida mögen nod) weiter geholfen haben, fie volls— 

tümlid) zu machen, aber der Mann, der die Kenntnis des Eng: 

lichen vom Kap St. Binzent bis zu den Uralbergen verbreitet 
hat, iſt jener Engländer, weldyer, unfähig oder unwillig, ein 

einziges Wort einer fremden Sprache zu lernen, mit der Börfe 

in ber Hand in jeden Winfel des Feſtlandes reif. Man mag 

über feine Unfenntnis entrüftet, über jeine Dummheit ärgerlich, 

über feine Anmaßung erzürnt fein, aber die Tatſache bleibt 

beftehen: er ijt es, der Europa anglifiert. Seinetwegen wandert 

der Schweizer Bauer an Winterabenden durd) den Schnee, um die 

engliſche Schule zu bejuchen, die im jedem Dorfe gehalten wird, 

feinetwegen brüten der Kutſcher und der Schaffner, das Stuben- 

mädchen und die Wäſcherin über ihren englijchen Grammatiten 

und Geſprächbüchern; feinetwegen jendet der fremde Kaufmann 

feine Söhne und Töchter zu taufenden in engliſche Städte, um 

fie dort Sprachſtudien treiben zu lafjen, ſeinetwegen fügt jeder 

Safthofsbefiger feinen Stellenangeboten hinzu: nur ſolche mit 
guten engliſchen Kenntniſſen mögen fich melden. Machten bie 
engliſchſprechenden Bölfer es fich zur Regel, aud) anders als 
engliih zu fprechen, jo würde der wunderbare Foriſchritt der 

engliſchen Sprache über die ganze Welt hin aufhören. Der Engs 

länder, der nur englifch ſpricht, jieht unter den Fremden und 

läßt fein Gelb ertlingen. ‚Hier‘, ruft er, ‚tt Geld für alle, die 

Engliſch können.‘ 

Er ift der große Erzieher; theoretiih mag man ihn jchelten, 

praltiſch müfjen wir vor ihm den Hut abnehmen: er ift ber Send— 

bote der englijchen Sprache.« 

Mag Jerome aud) etwas einjeitig die Gründe angeführt haben, 

bie feiner Meinung nad zu der erjtaunlichen Verbreitung der 

englifchen Spradje geführt haben, immerhin ift das Selbfibewußt: 

fein, das aus feinen Worten fpridt, der feine Hohn, den wir 

Überall erfennen, wohl geeignet, alle Schichten unfrer Bevölferung 

nacdenfen zu lafien, wieweit wir die Hand dazu geboten haben, 

dab tatſächlich die geidilderten Verhältniſſe beſtehen. Einigen 

Troft kann uns hierbei nur der Umſtand bieten, daß der Deutjche 

bier nicht allein ſteht, daß aud der Franzoſe, jo wenig freund: 

ih er fonft auch den Briten anfehen mag, ihm aud) in feinem 

Lande Raum genug zur Verbreitung jeiner Sprache bietet, ganz 

2 
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abgejehen von andern Ländern, die ſich ebenjalld großer Beliebt: 

beit bei den reijenden Engländern erfreuen. Wieviel aber bei 

uns auch auf anderem Gebiete aus perfönlicher Eitelfeit gejlindigt 

wird, lann jeder erfahren, der mur ganz kurze Zeit dem Aufent⸗ 
balte auf einem Spielplae fir Erwachſene widmet. Die Worte 
play, set, ball, boy, net, dazu die engliſchen Zahlen, ſchwirren 

nur fo in der Luft umber. Hoffentlih bört auch hier bald der 

eitle Gebrauch des fremden auf, wo doch das Einheimifche um: 

bedingt gleich gut ift. 

Döbeln. Alfred Röpdel. 

Rieine Mitteilungen. 
Über die Fortichritte, die die deutſche Sprahe im nördlichen 

Schleswig jeit dem Jahre 1864 gemacht hat, brachten vor kurzem 
die »Fhehoer Nachrichten« Nr. 206 vom 19, Dez, 1901 eine ausführ- 
liche Darftellung, der wir folgenden Überblit entnehmen. Danach 
ift feit 1889 im den nordichleswigichen Vollsſchulen die deutiche 

Unterrichtsſprache bis auf den Religionsunterricht allgemein durch— 

geführt. Vielfach wird auch diejer ſchon auf befonderen Antrag deutich 

erteilt, oder wo noch der dänijche befteht, ift wenigitens wahlfreier 

deutſcher Religionsunterricht daneben eingerichtet. Erhalten bat ich 

biejer Reſt des dänifchen Unterrichts bis zur Zeit noch mit Nückjicht 

auf die Kirchenſprache, die in den ländlidyen Gemeinden noch im 

ganzen dbäniic ift. Aber auch hier hat eine allmähliche Wande— 

fung bereit® jeit einiger Zeit begonnen, die dadurch um jo werts 
voller erjcheinen muß, als die Veränderungen nur auf Anfuchen 

der Gemeinden jelbjt geichehen, nicht etwa mit Gewalt, wie 

bäniicherfeits die Kirchenbehörde im der Zeit von 1850 bis 1864 

nicht allein in den Städten des nördlichen Scyleswig den deutjchen 

Gottesdienjt teilweife ganz befeitigt oder wenigjtens jeher eins 

gejhränft, fondern aud) im ganzen mittleren und weit in das füd- 

liche Schleswig hinein aud rein deutjchredenden Gemeinden wider 

Willen die dänifche Kirchenſprache auſgenötigt hatte. In 60 Kirch⸗ 
jpielen mit vormals bloß deutſcher Hircheniprache war infolge 

diejer Spradwerfügungen Gottesdienst auch in dänijcher Sprache 

verorbnet worden. Als nach dem Ende der däniſchen Herricaft 

1864 auf Wunſch der Bevölterung dieſe Verordnungen wieder 

aufgehoben wurden, blieb der dänische Gottesdienſt zumächit noch 

in 121 ſchleswigſchen Kirchen beftehen, von denen nur elf daneben 

auch deutiche Gortesdienfte hatten. Daran wurde auch troß des 

großen Zuzugs Deutjcher, namentlic, deutſcher Beamten vorerjt 

nichts geändert, und die Kirche nahm eine Reihe von Jahren auf 

diefe des Dänijchen unfundige Bevöllerung feine Nüdjicht. Aber 
feit dem Jahre 1876 wurde damit begonnen, in Gemeinden mit 

nur däniſcher Kircheniprache für die deutichen Gemeindemitglieder, 

Landleute, Gewerbetreibende und Beamte namentlid) auch an den 

Eijenbahnflationen, teilweife deutjche Gottesdienste ernzuführen, und 

jeitdem ift das in immer größerem Umſange nötig geworden, jo 

daß bis zum Jahre 1897 auf Wunſch der Eingejejienen vier Kirch— 

ipiele den däniſchen Gottesdienit ganz abichafiten und von den 

übrigen 117 64 deutſche Gottesdienfte in verichiedener Zahl neben 

den däniſchen erhielten. Über die Zahl der noch bis zum Jahr: 
hundertende teilweife gewonnenen Kirchſpiele macht der Bericht 

feine Angaben, aber für 1901 zäblt er vier neue auf und ſchließt 

im Hinblid auf die wachlende Zunahme der deutichen Einwan—⸗ 

derung und die immer breitere Wirkung des deutjchen Unterrichts 

mit der zuverfichtlichen Vorausſage, dab zunädit in der Schule 

die däniſchen Neligionsitunden in nicht allzulanger Zeit als 

überflüjfig verſchwinden würden und danach auch der bänijche 
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mit der deutichen Sprache nicht genügend vertrauten Leute fort- 

beſtehen, dann aber in allen nordſchleswigſchen Gemeinden ganz 

erlöjchen werde. 

— In Argentinien bat fi ein Allgemeiner Deutfcher Echuls 
verband mit dem Sig in Buenos Aires gebildet. Nach den 

Sapungen ijt es »das vornehmjte Bejtreben des Verbandes, das 

Deutichtum im Auslande dadurd zu erhalten, daß er die deutiche 

Sprache pflegt, deutichen Geijt und deutiche Erziehung fördert.« 
— Ühnlich wie es in voriger Nummer Ep. 16 von England 

berichtet wurde, Scheint auch die Stennint® der dentſchen Sprache 
in Nordamerila im Wachſen zu fein. Nach einer Meldung der 

Täglichen Rundſchau« hat fürzlich ein Mitglied des Schulrats 

von Cincinnati eine Umfrage darüber veranftaltet, wie weit bei 

den Bejuchern der ameritanijhen Abendichulen, aljo bei den An— 

gehörigen der niedrigeren Vollsklaſſen, das Bedürfnis nad 
Kenntnis der deutichen Sprache gebt. Dabei ftellte fich heraus, 

daß nicht weniger als 80 v. H. das Deutiche zu erlernen wũnſchten. 
Man hat denn auch Vorkehrung getroffen, um biefem außer- 

ordentlichen Bedürfnifje möglichit zu genügen. Auch in den Kreiſen 

der Gebildeten, jo bei Ärzten, Anwälten und Ingenieuren, macht 
ſich diefes Bedürfnis nad) Unterricht im Deutichen geltend. 

— Das Stadtihuligeikenamt Ludwigsburg (Oberbürgers 

meijter Dr. Hartenstein) hat im November 1901 mit Genehmigung 

des Gemeinderats zwei Abdrüde der Amtöfpradie von Bruns 

für das Rathaus angefhafit und deren Benüpung den jtädtiichen 

Beamten angelegentlichjt empfohlen. Gleichzeitig wurden dieje 

erfucht, ſich in ihren Schriftftücden, wenn immer möglich, deutjcher 

Worte zu bedienen; in&befondere feien die in den Alten jo 

häufigen und doch jo leicht vermeidbaren Ausdrüde pro, eodem, 

0. qu. 8., exped., circa, resp., de dato u. dergl. zu vermeiden. 

Der Cherbürgermeijter felbit werde in den von ihm zu unterzeich- 
nenden Schriftftüden entbehrliche Fremdwörter nicht mehr durch— 

geben laſſen. E. 

— Die Reinigung der amtlichen Sprache hat fich die Char: 

fottenburger Stadtverwaltung in anerkennenswerter Weile zur 
Aufgabe gemadit. In der Bezeichnung der einzelnen Stellen 
der vielgegliederten Gemeindeverwaltung find die fremden Wörter 

nach Möglicheit ausgemerzt worden. Es heit nicht mehr 
Bureau I oder Zentralburean, ſondern Stelle I (allgemeine Ber: 

waltung), Stelle III (Gejundheitäpflege ufw.), nicht mehr Kal: 

fulatur, jondern Stelle V (Rednungswejen), ftatt Armen— 

direftion Armenverwaltung, ftatt Stabtverordnetenbureau Ge— 

Ichäftsftelle der Stadtverordnetenverfammlung, jtatt Bortier Piört- 

nerufw. Sämtlichen Verwaltungsitellen ift da® Buch von Bruns, 

die Amtssprache, zum Dienjtgebrauc und zur Nachachtung übers 

twiefen worden. In einer erneuten Verfügung erfucht Ober: 

bürgermeliter Schuſtehrus wiederum, »mehr als biäher im 

dienstlichen Geſchäftsverlehr auf Spracreinheit zu achten und 

Fremdwörter überall da zu vermeiden, wo fie ohne Zwang durch 

einen guten deutſchen Ausdruck erfept werden fünnene Die 

»Tägl. Rundſchau«, der wir dieſe auch von vielen andern Blät— 

tern mit Freuden begrüßte Nachricht entnehmen, fügt ihr den 

Wunsch hinzu, die Stadtverwaltung von Berlin möchte ſich dieſes 

Vorgehen Charlottenburgs ald Anregung dienen lafjen und für 

ihre zahlreichen »Deputationen«, »Huratorien« ufw. deutiche Be— 

zeichnungen wählen. Scen im Oftober vorigen Jahres hat auch 

die Potsdamer Stadtverordnetenverjammlung ein gutes 

Beifpiel dafür gegeben durch Annahme einer neuen Geſchäfts— 

ordnung, die mit einer Anzahl unnüger Fremdwörter aufräumt 

und dafür gut deutſche Ausdrücke, z.B. -Ausſchüſſe⸗ für ⸗Kom ⸗ 

Gottesdienjt nur noch eine Weile mit Nüdjicht auf die Älteren, | miffionen« und »Beratungen« für » Debattene«, einführt. 
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— Wie weit der Sprachverein noch von feinen Zielen entfernt 

tit, wie vieler Arbeit es troß aller biöherigen fFortichritte noch 

bedürfen wird, um den MAugiasjtall der Sprachverwilderung und 

Sprachverderbnis zu reinigen, das lehrt uns 3. ®. wieder bie 
Nummer ber Münchener mediz. Wochenſchrift vom 15. Oft. v. Z., 

die S. 1088 einen Heinen Auszug aus dem diesmaligen »Etat des 

bayriihen Staatäminifteriumd des Innern für Kirchen- und 
Sculangelegenbeiten« bringt. In diejem vermutlich der Vorlage 

felbft wortgetreu entnommenen Berichte heißt es u. a.: »Zur Er- 

böhung der Realerigenz des pathologischen Inſtituts ift ein 

jährlicher Mebrbetrag von 500 „4, für das hygieniſche Inftitut und 

die otiatrifche Klinik ein folder von je 1000.%# poftulirt. 

Leptere hat zur Zeit einen Realetat von 1200 .# und einen 
Berjonaletat von 318.4 für Affiftenz. Mus dem Neal 

etat find nicht nur die Koften des AUmbulatoriums (Medi: 
famente, Injtrumente ujw.), jondern aud die Verpflegung 
der ftationär behandelten unbemittelten Kranken zu bezahlen.« 
Später ift dann von »Adaptur« der alten Anatomie die Rede uiw. 

Könnte man im bayriihen Staatéminiſterlum nicht einen vers 

eidigten Überfeger anftellen, der die Erlaſſe vor der Veröffents 
lichung aus der Königl. bayriſchen Amtsſprache in unſer geliebtes 

Deutid zu Übertragen hätte?) 
Halle a.d. ©. Brof. C. Fränkel. 

— Pennſylvania-Deutſch im amerilaniſchen Eiienbabndienft. 
Wie die Railroad Gazette vom 23, Auguſt 1001 mitteilt, hat 
ſich unlängft die Lehigh: Valley: Eifenbahn genötigt geiehen, den 

Gebraud des PennfylvaniasDeutih ihren im Betriebsdienſt be— 

icäftigten Bedienfteten zu verbieten, weil aus dem Gebrauch 

dieſer eigentümlichen Sprache Unzuträglidfeiten entitanden, ja 
fogar jajt ein ſchwerer Unfall herbeigeführt worden jei, indem ein 

Bremjer den in diefer Sprache gegebenen Befehl nicht richtig ver— 

ftanden habe. Gegen eine derartige Anordnung ift gewiß nichts 
einzuwenden, obgleich nach der genannten Quelle in Bennjylvanta 

und den anſchließenden Landestellen fih etwa 3 Millionen Be- 

wohner fait ausſchließlich dieſer Sprache bedienen und fie in 

weiten Bezirten die berrichende ift; denn der Gebrauch einer eins 

heitlichen Dienftiprache ift zweifellos für Ordnung und Sicherheit 
des Betriebes notwendig. 

Die Lefer diejer Zeitung lernen aber vielleicht gern eine Probe 

diefer Sprache kennen, die ein Miſchmaſch von nordbahyriſcher 

Mundart und etwas Englisch fein joll. Unfere Quelle teilt zwei 

Gedichtchen mit, die auf Eifenbaßnerverjammlungen gelungen 

wurden. Der Leſer möge dabei beachten, daß der Schreibweiie 
teild deutjche, teils englifche Ausſprache zu Grunde gelegt iſt, fo 

ift 3. B. ei mach deutjcher, ou nad) engliſcher Weife, aljo au aus— 

zufprechen, ebenjo ce wie i, oo wie u, jh wie ſch uſp. Das 

erjte Lied ijt betitelt: Fawra in der train — Fahren im Zug 
— und lautet: 

Nou fawrt mer mit der insheinkawrs?) 
Des is ein eisner goul (Gaul), 
Der shnouft un hechst wie onner fee (Bich) 
Duch sicht mer gar kein moul. 

1) Er würde dann 3. B. jenen erften Sab vielleicht in folgen= 
ber form barbieten: 2 > Erhöhung der jahlihen Mittel (oder 
»Bedürfniffes) der pathologiſchen Antlalt ift ein jährlicher Mehr: 
betiag von 500.4, für die hygieniſche Anſtalt und für die Obren- 
init ein folder von je 1000 .4 gefordert. Leptere verfügt zur 
Zeit für fachliche Bwede über 1200.4, für perjöntiche über 318 „4 
(für die Gehilfen). Aus den erjten find nicht nur die Koſten für 
die Behandlung der freien Kranken (Arzneien, Werkzeuge u 4 
ſondern auch die Verpflegung der im Hauſe behandelten unbe— 
mittelten Kranken zu beſtreiten.« 

2) Dampfwagen von engine und car. 

Der ward net meed (mlbe), un won er sbpringt 
En hunnert dousend meil, 
Do hat er shur') der forzug weit 
Fur oll de onra geil (Gäule). 

Das zweite beichäitigt fi mit einem Unfall — aksident — 
und heißt: 

Nou gehts en weeshtr (wüſter) aksident, 
S'is olles gons ferkart (verfehrt), 
De weibesleit wara ohmechtlich, 
De monsleit sin ferstart (verftört), 
Der insheineer?) blost marderlich, 
Der inshein”) gat druf los, 
Nun shpringt sie wedern olta koo (wider eine alte Kuh) — 
Wos gebt'r dos en shtos! 

Möge es unfern Landaleuten über dem Weltmeer gelingen, 
fi) die Sprache ihrer Väter dauernd zu erhalten und womöglich 

durch Pilege des Deutichen in den Schulen wieder zu reinerer 
Form als der mitgeteilten zu gelangen! B—m. 

— Der »trodene« Schaumwein. Die Monatsihrift Der 
Beintenner, Natgeber für Keller, Küche und Haus, veröffent- 

licht (4. Jahrg. Dftober 1901 Nr. 1) folgende Zuſchriſt, die ihr 

aus Paris zugegangen ift: »Ein Meines Beijpiel des mangeln- 
den Berftändnifjes fremder und aud der eigenen Sprace in 

Deutihland. Deutſche Schaumweine werden täglich mit der Be- 
zeichnung »troden« angepriejen, was doc ber helle Blödfinn ift. 

Denn eine Flüffigfeit iſt ſtets das Gegenteil von troden. Dieje 
Bezeichnung ift einfach eine von einem Schuljungen verbrocene 
Überfegung des Wortes sec. Dies heißt freilich an erfter Stelle 
troden, bat aber mehrere Nebenbedeutungen. Bei Flüffigkeiten 
hat es die Bedeutung unſres Wortes herb, im Gegenfag zu ſüß, 
anderweitig lann es grob, kurz, endgültig bedeuten, je nach dem 
Inhalt des Sapes. Und dieje ftordumme UÜberſetzung eines frans 

zöſiſchen Wortes iſt nun jeit fünfzig, ſechzig Jahren in Deutfdhs 

land gebräuchlich, ohne Widerfpruc zu finden! Eine ſolche Ber: 

nachläffigung der eigenen Sprache ift unverzeihlich, ein ſchlechtes 

Zeugnis unfrer Schägung der deutichen Sprade. Da möchte 

man eine Behörde wünſchen, welche ſolchen Unfug abjtellt « 

Sur Schärfung des 8prachgefühls. 

156) »A. A., zu B. domi: 156) U. A., zu B. wohnhaft, 
ziliert, zur Zeit fi im Aus zur Zeit fi) im Auslande auf: 
lande aufhaltend, wird als ein heltend, wird für einen Ver— 

Verichwender erklärt und ent: ſchwender erflärt und entmün— 

miündigt.e (Mus einer amt: digt. 
lihen Belanntmachung mitget. 

von Herrn Dr. Wülfing in 
Bonn.) 

Als Verſchwender wird er entmindigt; bei erklären ſetzt 
man im folder Verbindung lieber das Berhältniswort für, 

namentlich wenn das unbeitimmte Geſchlechtswort daneben jteht. 

157) »Der Reigen wurde mit 157) Der Reigen wurde mit 
der antijemitiihen Bewe— 

gung eröffnet ... es ſei nur her— 
vorgehoben, daß in Deutichland 

ein Hofprediger der Initiator 

war.e (Aus einer Heitichrift.) 

I) sure = ſicher. 

ber jubenfeindlichen Bewegung 

eröffnet . . . es fei nur hervor: 

gehoben, daß in Deutichland 

ein Hofprediger den erjten An- 

ſtoß dazu gab (den Anfang 

machte, der Neigenführer war). 

2) engineer = Lofomotivführer. 
3) engine — Lolomotive, 

2* 
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Fr Antifemit jagte man in früherer Zeit gut deutich 

Audenfeind, wie wir aus dem viel verbreiteten Familien— 

namen Judenfeind, Judefeind erfennen können. Initiator 

— ein ungebräuchliches und obendrein falſch gebrauchtes Fremd⸗ 

wort. Das lateiniſche Grundwort initiare bedeutet einweihen, 

feierlich aufnehmen; erſt in ganz ſpäter Zeit erhält es die 

Bedeutung »anfangen«. 

158) »Die heute fo oft uns 
genügende Vorbildung 
bringt mandje hoffnungs— 

voll veranlagte Künſtler— 
laufbahn namentlich auf mufis 

faliichem Gebiete zum Sceis 

tern.e (Mus einer Zeitung.) 

Eine »Laufbahn« kann doch nicht »jcheitern«! 

158) Der heutzutage jo oft 
vorfommende Mangel an ges 

nügender VBorbildung, nament⸗ 
lich auf muſilaliſchem Gebiete, 

läßt manden hofinungsvollen, 

gut veranlagten Künſtler ſchei⸗ 
tern. 

Vermen⸗ 
gung zweier Bilder. Iſt die Laufbahn »Hofinungsvoll vers 

anlagt«? Laufbahn bedeutet urjprünglich, wie der alte Friſch 

erflärt, die Bahn, »mworinnen man um die Wette gelaufen, 
stadium, curriculum «. Daher darf man aud nicht fagen, 

wie man öfter lefen lann, eine Laufbahn ergreifen; es muß 

heißen eine Laufbahn einfchlagen, betreten, wählen. 

159) »Hierdurch geitatte ich 

mir, durch einen meiner Kol— 

legen darauf aufmerkſam ges 

macht, daß in Ihrem gefchäpten 
Haufe, welches ich auch ſchon 
durch mehrere Gejchäfte lang, 

in denen ic) thätig war, fenne, 

eine Stellung zu beſehen jei, 

Ihnen meine Dienfte anzubie- 

ten.« (Mus einem Bewerbungs- 

ſchreiben.) 

159) Wie mir einer meiner 

Freunde (Fachgenoſſen, Mit: 

arbeiter) mitteilt, iſt in Ihrem 

geihäpten Haufe eine Stelle 

zu befegen. Da ich Ihr Haus 

burch mehrere @ejchäfte, in denen 

ich thätig war, fchon lange kenne, 

fo geitatte ich mir, Ihnen hier 

durch meine Dienfte anzubieten. 

Schachtelſatz mit Hänfung von Zeitwortformen am Schluſſe. 

160) »Die Erregung bes 
Freieitäfampfes . . - teilte die 

Bevölkerung in ein patriotis 

ſches und in ein franzöfiich 

geionnenes Heerlager.« (Nas 
poleon I., Revolution u. Staifers 

reich, Herausgeg. von v. Pflugk⸗ 
Hartung ©. 6.) 

160) Die Erregung bes reis 
heitäfampfes ... teilte die Bes 

völferung in ein vaterländilch- 

und ein franzöſiſch- gefinntes 

Heerlager. 

Gefonnen jein bedeutet jo viel wie entichlofjen jein, 
willen® fein etwas zu tun. »Der König ijt gefonnen, vor 
Abend in Madrid noch einzutreffen« (Schiller, Don Carlos). 

Dagegen heißt es franzöſiſch gefinnt, edel gejinnt, hoch ges 
finnt, fleiſchlich geſinnt (Luther) uſw. Diefes gejinnt ift 

nicht, wie manche anzunehmen jcheinen, das Mittehvort von 

finnen, jondern eine unmittelbare Ableitung von dem Haupt: 
wort Sinn, wie gemwillt (Wille) oder lat. hastatus (hasta). 
Früher gebrauchte man auch »gefinnt feine in der Bedeutung 

des jepigen »gefonnen ſein«. So ſchreibt noch Goethe: » wie 

er nicht gejinnt fei, ihm nachzugeben «, 

161) »Drum wäre es bejjer 
geweien, ic; würde Bäder ge— 

worden fein.« (Aus der Schrift 

eines Volksfchriftiteflers, mitget. 

von Prof. Buchruder in Eiber- 
feld.) 

161) Drum wäre es befjer 
gewefen, ich wäre Bäder ge: 

worden. Dder: — ich hätte 

das Bäckerhandwerk erlernt. 
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162) »Un unferer Bergſchwebe⸗ 

bahn find wieder Fortichritte zu 

verzeichnen, bie ben Abſchluß ber 

gejamten Herftellungsarbeiten 
in immer nähereSicht rüden.« 

(Aus einer Dresdner Zeitung.) 
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162) An unfrer Bergichwebes 
bahn find wieder Fortſchritte zu 

verzeichnen, die ben Abjchlu ber 

gelamten Serftellungsarbeiten 

immer mehr in Sicht rüden. 

Dder beijer: — immer näher 

rüden. 

Die aus der Seemannsſprache entlehnten Wendungen in 

Sicht fein, in Sicht fommen, in Sicht bleiben, in Sicht Haben, 
in Sicht rüden, plattdeutid} to sichte krigen werden, wie 

ähnliche Redensarten, ohne nähere Beſtimmung durch Eigen: 
ichaftswörter gebraucht. Ebenfo »zu Geficht befommen, außer 

Geficht gehen« u.a. Dan jagt nit: Ach habe ihn zu meinem 
Geſichte befommen. 

Geprüft von den Herren Behaghel, Brenner, Erbe, Heinge, 
Kl! Rohmeyer, Lyon, MRatttias, Pietſch, Brefiel, eh 
Scheffler, Seemüler, Wappenhans. 

Bemerkungen über die voritehenden Sätze, Beiträge u. a. bittet 
man einjujenden an Profeffor Dr. Dunger in Dresden-A., 
Schnorftraße 3. 

Bücherſchau. 
Die unbeſtellten Zuſendungen. Ein Beitrag zur Er— 

läuterung des neuen bürgerlichen und Handelsrechte. Bon 
Dr. Arnold Aßmann, Gerihtsaflejjor. Berlin, Franz Bahlen, 
1901. 161 ©. 8. 

Der Berfafjer hat im Vorwort bemerkt, dab für die fpradhs 
liche Behandlung des Gegenjtandes die bewährten Grundſähe des 
Allgemeinen Deutihen Spradwereins und Wuſtmanns vorbilblid) 
gewejen jeien. Davon legt das Buch in feinen einzelnen Teilen 
vielfach Zeugnis ab, nicht bloß in Bezug auf die Vermeidung 
entbehrlicher fyrembwörter, ſondern auch, was einen guten, fnappen, 
Maren Stil betrifft. Daß daneben auch die fremden Redtsauss 
drüde wiedergegeben find, wo es fih um Behandlung beftimmter 
Rechtsgebilde oder um Anführung geſetzlicher Vorfchriften handelt, 
die das Fremdwort enthalten, ijt in der Ordnung. Die Ans 
bhänger der Spracdreinbeit unter unſern Rechtsgelehrten werden 
anderjeitö bei gemauerer Durdyicht des Buches mit Befriedigung 
auch manchen neuen guten deutfchen Erfaß entdeden, der ihmen 
bisher nicht geläufig gemejen iſt, wie überhaupt deutiche Wort: 
bildungen {neue Kunftwörter der Rechtswiſſenſchaft), welche die 
Einführung in unfre Sprache wohl verdienen. Dahin gebören: 
Mengejendung, Zuvielfendung, Platzleihe (commodatum loci), 
Sculönewerzug und ig er (mora debendi), Gläubiger: 
berzug (mora aceipiendi), Rechenſchafispflicht, Fürforgepflicht, Sorgs 
falt&grad (diligentia), Befihtigungsvertrag, =» aniprud, sempfänger, 
pojtunfrei (unfrankiert), Rückmarke (Retourfreimarke), Antrags: 
brief (briefliche Offerte), Beläftigungsvertehr, Fremdbeſitz (im 
Gegenſatze zum Eigenbefig), Handfauf (Realkauf), Beförderungs— 
gefahr (Gefahr des Transports), Teilannahme, Einzeljadylauf 
(Speeieskauf), Hußerungss, Übermitttungs-, Empjangs:, Ber: 
nehmungsfehre (beireffen die Vorichriften über den Zeitpunkt, zu 
dem eine Redyterflärung als dem andern Teile zugegangen gilt), 
Worterllärung und wortlofe Erllärung, Stile Annahme (kürzer 
und bejier als: ftilljchweigende Annahme), Eintagdwaren (Saison- 
artikel) — ſolche find zuweilen auch Monats= oder Jahreswaren 
oder, allgemeiner ausgedrüdt, Beitfen/ware(n); in der Arbeiter 
verfiherung werden die Saisonarbeiter amtlich » Zeitenarbeiter« 
genannt. Endlich erwähne ich nod aus ©. 30, 31 »der Ans 
erllärte« (nad) Endemann) für Oblat — der Empfänger oder zum 
Empfange einer Offerte oder andern Erklärung Beftimmte. — 
— Anjtatt »Begleitihreibene — S. 24 — (für Factura) möchte 
ich »Beiredinung«, anftatt »verwaliungsbehördliche Hinterlegungs 
— ©. 103 — »Verwaltungs: Hinterlegunge vorschlagen. — um 
Schluß will ich bei diefer Gelegenheit noch den mir neuen NAus- 
drud »wortene = formulieren, faffen, mitteilen; er iſt 
nicht dem Aßmannſchen Buche, fondern einer Auslaſſung des 
Hamburger Senated aus dem Jahre 1901 entnommen (»auc) iſt 
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die für Dresben im Februar 1887 erlaffene Satzung 
im wejentlihen ähnlich gewortet«). Ich balte den von bem 
·Hamburger Fremdenblattee (Nr. 113 [1901] 2. Beil.) dagegen 
erhobenen Tadel nicht für gerechtfertigt; dad »H. F.« macht ſelbſt 
auf die Ableitung »mwerten« von »Wert« aufmerkſam. 

K. Bruns. 

Irmiſch, Linus, Wörterbuh der Buhdruder und 

Schriftgieker. Etwa fiebzehnhundert fachgewerbliche und fach: 

gejellichaftliche Wörter und Redensarten ſprachlich umd fachlich 

furz erläutert. Braunſchweig 1901, Selbjtverlag, Im Buch: 
handel bei George Weftermann. IV u. 84&. 8. geb. 1.#. 

Das vorliegende Buch ift eine Neubearbeitung des »Typo- 
graphiihen Würterbuches«, das der Verfaſſer in den Jahrgängen 
1882 — 1887 des Journals für Buchdruderkunft veröffentlicht hat. 
Seinen Zwed, die gewerblichen und gejellichaftlichen Ausdrücke 
der Buchdruder und Schriftgieher zufammenzuftellen und zu er: 
Hären, bat er, io viel wir beurteilen fünnen, in einer durchaus 
befriedigenden Weife erreicht; es dürfte nichts Wefentliches fehlen, 
und bie fpradjlichen und ſachlichen Erklärungen find kurz, aber 
qut und far. Die Schrift ift eine erwünjchte Ergänzung zu dem 
Buche von Klenz: Die deutiche Druckerſprache (f. Jahrg. 1901, 
Sp. 264). Während Klenz vor allem auf den alten Quellen— 
ſchriften ſuht und bei jedem Worte reichlihe Belege daraus an— 
führt, Hat Irmiſch im weientlihen die heute üblichen Bezeich— 
— im Auge. Klenz bietet mehr für die Geſchichte der 
NAusdrüde, aber Irmiſch hat viel Woriſtoff, der bei jenem 
fehlt. Muf Einzelheiten einzugehen, iſt hier nicht der Ort. Es 
mag genügen, auf die reichhaltige Sammlung empfehlend hinzu— 
weilen, Jeder freund der deutichen Sprache wird fich mit Ver— 
grügen und Gewinn in die an altertümlichen und bildlichen Aus— 
drüden jo reiche Druckerſprache vertiefen. 

Braunſchweig. Karl Scheffler. 

Goethe. Von Prof. Dr. S. M. Prem. 3. Auflage. 547 ©. 

mit 116 Abbildungen. Leipzig, €. Wartigs Verlag, 1900. Preis 
5.4, in Goethedede geb. 6 .#. 

In völlig veränderter und erweiterter Geſtalt tritt diefe Lebens— 
beichreibung Goethes ans Licht. Sie it dadurch von anderen ber- 
artigen Werfen unterichieden, daß hier des Altmeiſters Leben und 
Schaffen durchaus auf geichichtlicher Grundlage dargeitellt wird. 
Dem Berfafjer, der ſich ſchon durch feine Lebensbeichreibungen 
Martin Greifs und Mdolf Pichlers, fowie durch jeine prächtigen 
und lebenswahren Schildereien vom tirolifchen Unterland ehren: 
vol in der deutſchen Lefewelt eingeführt hat, ftanden dabei nicht 
bloß die Ergebnifie der neueren Forſchung zu Gebote, fondern auch 
wertvolle eigene Entdeungen und Erwerbungen, daher Goethes 
Lebenslauf jelbit in den legten Nabrzebnten ziemlich erichöpfend 
eichildert wird. Desgleihen iſt der Bildſchmuck vielfach neu. 
ir finden Bildnifie Goethes, Jung-Stillings, Jakobis, der 

Antonie Brentano, Marie Szymanowska, Bäbe Schuitheh und 
Urife von Levetzow, einen volljrändigen Brief von Friederike 
Brion und anderes Merkwürdige. Neichhaltige Anmerlungen am 
Schluſſe erhöhen den Wert des ſchön ausgeftatteten Buches. Be— 
mertt mag noch werden, daß fich der Verſaſſer im fprachlichen 
Ausdrud einer lobenswerten Klarheit befleipigt und überflüffige 
Fremdwörter vermeidet. Wir fünnen daher das Werk allen Ge— 
bildeten beitens empfehlen. 

Kufftein. A. Schluifer. 

Bismarch-Frauenkalender für 1902. Siebenter Jahr: 
gang. Dresden, Wilhelm Streit. 128 ©. 0,50 .M 

Diefes von einer Anzahl angejehener rauen herausgegebene 
Jahrbuch, deſſen jährlicher Reingewinn teilweife zu Ehrengaben 
für bejahrte und arbeitsunfähige Erzieherinnen und Lehrerinnen 
(ohne Unterfchied des Belenntnifjes) verwandt wird, will den 
BVerehrerinnen des großen Kanzler Gelegenheit bieten, ſich aus: 
zuſprechen und Dant und Verehrung für jein Wert durd ge 
meinnüpige Betätigung zu befunden. In diefem Sinne nimmt er 
fih auch unirer Bm an, hoffentlicd mit rechtem Grfolg. 
Der vorige Jahrgang hat einen Auszug aus H. Dungers eindring- 
lichem Wedruf wider die Englünderei in der deutſchen 
Sprade gebracht, und der fcheint Anklang gefunden zu haben. 

Das laſſen zahlreiche Aufcriften im diesjährigen »Sprecdfaal« 
erfennen, beſonders aber ber Umſtand, daß der neue Jahrgang 
aufer unfrer Tanzfarte eine ganze Reihe Beiträge enthält, die 
ſich auf unjern Verein beziehen, jelbit eine jeßt fo beliebte Preis: 
aufgabe. Bei der ungemeinen Bedeutung, die für unjre Sadıe 
die deutſche Frauenwelt bat, kann der Stalender fehr qute Dienfte 
feiften, er jei daher beſtens empfohlen; zumal auch der Gedan—⸗ 
lensaustauſch über andere, uns nicht berührende Dinge (foziale, 
wirtichaftliche und geichichtlihe Fragen) gehallvoll ift und feine 
Sache eruſt nimmt. Sir. 

Ludwigeburger Familiennamen. Cine jpradlid=ge- 
fchichtliche Unterfuhung von 8. Erbe, Gymnafialreftor in Quds 
wigäburg. Ludwigsburg, Buchdruderei Dtto Eichhorn, 1901. 
(34 Seiten.) 

Die Familiennamen Weſels. Beitrag zur Namenfunde 
des Niederrheins von Heinrich Gloſsl. Wejel 1901. Berlag 
von Karl Kühler. (XII u. 150€.) 

Durd) eine furzweilige Einleitung, die aus dem jüngften Lud— 
wigsburger Adreßbuch allerlei Namen nach ihrer buchſtäblichen 
Bedeutung zu ergößlicen Gruppen zuſammenſtellt und einige 
Beifpiele jeltiam entftelter Namensſornien vorführt, deren heutiger 
Klang und Sinn zu dem ihrer Urformen in grellem Widerſpruch 
jteht, wird die Neugier des Leſers auf die Frage der Entftehung 
und Umbildung unfrer Familiennamen hingelenft, über die er 
dann in einer ———— Erörterung die zum Verſtändnis der 
folgenden Namenertlärungen nötige allgemeine Belehrung empfängt. 
Ein befonderer Abſchnitt enthält Mitteilungen über das Verhältnis 
der Zahl der Familiennamen zu der Zahl der Haushaltungdvor- 
ftände nicht nur in Qudwigsburg, fondern aud in mehreren 
anderen Städten und Dörfern der IImgegend; Berf. wollte zeigen, 
daß Fich auch hierin die geichichtliche Vergangenheit der einzelnen 
Ortichaften, die gg; des Verkehrs, Handels und Ge— 
werbes widerſpiegelt. So wird bie Heine Schrift den Mitbürgern 
bes Verfaſſers eine willtommene Gabe fein. Der auf diefem Ge— 
biete jchon heimiſche Leſer wird freilich, wie der Verfaffer ſelbſt er- 
wartet, mande feiner Erflärungsverfuche mit KRopfichlitteln auf 
nehmen, ihm aber aud für mandherlet . dbanfbar fein. 

Eine umfajjendere Aufgabe bat ſich der oe 4 bes an zweiter 
Stelle genannten Werkes geitellt, das die Wejeler Familien— 
namen im Rahmen einer die Ergebnifje der biäherigen Forſchung 
in ũberſichtlicher Darftellung zufammenfafjenden Entitehungs= und 
Entwidelungsgeichichte der deutichen Familiennamen behanbelt, 
und zwar nicht mur die jeigen, ſondern auch bie früherer Jahr: 
hunderte. Er hat dazu außer mehreren geſchichtlichen Werten 
eine Reihe gedrudter und ungedrudter, biö zum Jahre 1233 zurüd- 
reihbender Urkunden bemußt, unter denen die im Staattardjiv zu 
Düfjeldorf aufbewahrten und ihm durd; Vermittelung des Wefeler 
DOberbürgermeifters zur Verfügung geitellten Handſchriften zweier 
Weſeler Bürgerbücher für feinen Ywed bejonders wertvoll waren. 
Die darin enthaltenen Namen beitätigen einerjeit3 die Ergebniſſe 
der biöherigen Forſchungen über die deit und Entjtehungsart ber 
deutichen Familiennamen und ihre mannigfahen Wandelungen, 
anderjeitd geben fie im Verein mit den fpäter auftauchenden 
Weſeler Namen ein deutliches Bild von der Eigenart der nieders 
deutichen Namengebung, deren ſprachliche Ericheinungen am 
Schluß der Abhandlung überfichtlid dargelegt find. So bietet 
das Werk nicht nur den Bewohnern Weſels dankenswerte Auf— 
jchlüjje über ihre Namen (wie z. ®. über die unberechtigte franzö— 
fiiche Aussprache des Namens Bagel, dejjen Träger ſich irrtüms 
lich für Nachkommen einer eingewanderten Kugenottenfamilie 
hielten), fondern es fann neben Heinpes befanntem Buch über die 
deutichen Familiennamen aucd weiteren Kreiſen zur Einführung 
in dieſes Forihungsgebiet empfohlen werben. Zugleich aber bietet 
es neben den fchon ziemlich zahlreichen andern Scrijten dieler 
Art eine wegen ihres —— und mit gründlicher Kenntnis 
der einichlägigen Litteratur verarbeiteten Stoffes befonders ſchähens⸗ 
werte Vorarbeit fiir den im fünftigen Jahrzehnten zu erriditenden 
Bau eines allgemeinen deutichen Namenbudyes. Dak durch ein- 
zeine zweifelhafte Mbfeitungen, über die mit dem Verf. (im rechten 
bier nicht der Ort ift, der Wert diejer Arbeit nicht beeinträchtigt 
wird, bedarf faum der Erwähnung. Cie gereicht übrigen® auch 
dem N. D. Sprachverein zur Ehre, denn fie ift aus feinem Schohe 
hervorgegangen. Berf. hat fich troß anfänglichen Widerftrebens 
dazu bewegen laſſen durch die vielfachen Wünfche, die nach einem 
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Bortrage in dem 1886 von ihm felbit gegründeten Weieler Zweig. 
verein an ihn herangetreten find. Ein erjreuliches Zeugnis für 
das erfolgreiche Wirken des dortigen Vereins iſt auch die tats 
träftige Förderung des von ihm eregten Wertes durch die 
ftädtiiche Verwaltung, die zu den Kojten der Drudlegung einen 
erheblichen Beitrag gewährt hat und Hoffentlich auch bald den 
durch dieſes Werk nahe gelegten Wunſch erfüllen wird, die für 
die tulturgeſchichtliche und ſprachliche Forſchung fo wertvollen alten 
Bürgerbücer herausgeben zu lafjen. 

Halenjee. K. Rudolph. 

Zeitungsſchau. 

Aufſähe in Zeitungen und Zeitſchriften. 

Beitjchrift für hochdeutſche Mundarten. Herausgegeben 

von Dtto Heilig und Philipp Lenz Jahrgang I, Heft 4/5. 
Heidelberg, Winter, 1900. &.193— 352. gr. 8. 

Diefes Doppelheft reiht fich feinen Vorgängern würdig an. 
Den größten Zeil nimmt ein eine umfangreiche Abhandlung von 
Wilhelm Schoof: Die deutſchen Berwandtidaftänamen 
(S. 193 — 208), die auf breitefter Grundlage die überaus mannig= 
faltigen fchriftiprachlichen und befonder® mundartlichen Bezeich— 
nungen ber hauptjächlichiten Berwandtichaftsverhältnifie zuſammen⸗ 
ftelt und verarbeitet. Es merden nacheinander behandelt: Vater 
Mutter, Großvater Großmutter, Onkel Tante, Better Baſe, Enlel 
Entelin, Nefje Nichte, Schwiegerfohn Schwiegertochter, Schwieger- 
vater Schwiegermutter, Schwager Schwägerin, Pate und Paten- 
find. Man gewinnt fo eine Überficht nicht nur über die land» 
ſchaftliche Verteilung der verjchiedenen Ausdrücke, ſondern auch 
über die verſchiedenen Mittel, mit denen die Sprache altcrerbte 
Bezeichnungen lautlich oder begrifflih weitergebildet umd neue 
NAusdrüde geichaffen bat. Es iſt bier nicht möglich, aus dem 
überreichen Inhalte einzelnes heraudzuheben. Jedem, den die 
fpradhichöpferiiche Thätigfeit der Mundarten auf diefem Gebiete 
anzieht, fei die Abhandlung, die auch ald Doftorichrift befonders 
erschienen ift, warm empfohlen. — Weiter ſpricht Karlv. Bahder 
über die mundartlihe Herkunft einiger von Luther ges 
braudten Worte: »ähnlic, Eifer, heucheln, Trödele. Adolf 
Schwend giebt auf S.305—345 eine eingehende Lautlehre 
der Mundart von Oberjchopiheim (in Baden). Den Reit 
des hübſchen, inhaltreichen Heftes bilden Wortdeutungen, mund- 
artliche Gedichte und Volksiprüche, ſowie Bücherbeiprehungen. 

Braunschweig. Karl Scheffler. 

Modern Language Notes. Vol. XVI. (1901) No. 7 

(Nov.) — Editors: A. Marshall Elliott, James W,Bright, 

Hugo K. Schilling. — Baltimore. 

Aus dem uns vorliegenden Hefte find für den Spradjverein 
und feine Freunde nur beadhtenswert: 1. Die Mitteilungen (auf 
Sp. 422) über eine neue Weltiprade, die ſich »Esperanto« 
nennt, und die angeblid) in Europa jchon ziemlich verbreitet iſt; 
Beijpiele aus diefer Sprache jcheinen die Titel zweier Bücher von 
Dr. 2. Zamenhof zu fein, die lauten: »Ekzercaro de la lingvo 
internacia Esperanto« und »Universala Vortaro de la 
lingvo internacia. — 2, Die Belege, die (auf Sp. 447) Dtto 
Sclutter (Harlford) aus dem Altengliichen für threahs, threx 
beibringt; Formen, die nichts anderes find als unſer ſchönes 
deutſches Wort »Drede«, von dem bisher nach Kluge nur ein 
altnordiicher Berwandter befannt war (threkkr), der in däniſchem 
driek und ſchwediſchem dräck lebt. 

Wülfing. Bonn. 

Spradpiuhologie Bon Dr. Julius Burghold. — 

Frankfurter Zeitung Nr. 93, 3. April 1901. 

Ein kurzer Auszug aus dem erften, von der Sprache han— 
beinden Bande von Wilhelm Wundts » Bölferpipchologie«, auf 
den die Zeitungsſchau chen mehrfach hingewieſen bat, obgleid) 
dies micht oft genug geicheben fann. Der Aufſatz ericheint vet 
eeignet, dem nicht pbilofophiich und nicht philologiih geichulten 
!ejer einen Überblid über den reihen und gediegenen Inhalt 

des genannten Werfed zu geben, das vielfach über Entftehung 
und Entwidelung der Sprache neue, wertvolle Aufichlüffe gibt. —— — — —— — — — — — — —— — — — — — — — — — — — — — —— — — — — — 

Etwas Über unſer liebes Deutſch. Von H. Kuhn. — 

Die Wahrheit, 6. Bd. Heft 12, 1. Dezember 1900. 

Nach der Anficht des Verfafierd hat die deutiche Sprache ziwar 
das geug dazu, bie vollkommenſte der heutigen Sprachen zu 
werben, doc bebarf es fehr der zielbewuhten Berebelung und 
ber planmäßigen Ausbildung gegenüber den anderen » Welt: 
Iprachen«. Seine Ausführungen enthalten ohne Zweifel im 
einzelnen manche verfländige Winfe. So hat er ficher recht, wenn 
er fich genen bie Unvollkommenheit der deutſchen Schreibung 
wendet. r überfieht er, wie groß die Schwierigkeiten find, 
bier volftändig Wandel zu fchaften, wenn man nicht rein äußerlich 
verfahren will. Aindererieits ift in diefer Hinficht doch ſchon recht 
viel geſchehen. Was er ferner Über die Musipradye einzelner 
Vokale und über den Umlaut jagt, bedarf der Berichtigung. So 
wird in den Wörtern Leere, See, Meer im allgemeinen gleich- 
mähig ein geichloffener e- Laut geſprochen, der Umlaut in Läden, 
Säften, Kräne, Böden tft regelrecht und jchriftgemäß (j. Duden!), 
bie formen ohne Umlaut dagegen find mundartlich. Anerkennens- 
wert ift der Ärger des Verſaſſers Über das Binde-s oder, wie 
er es zu nennen vorzieht, dad Trenn=s&, jowie über häßliche und 
unförmlicd lange Wortbildungen. Nur follte er es nicht ver- 
ichmäben, Abhandlungen darüber wirklich zu leſen, anitatt fie 
nur zu überfliegen. Der Vorſchlag, bei Zuſammenſetzung zweier 
Wörter möglicit nur die beiden Stammfilben zu verwenden, 
liche fich hören. Freilich wäre auch dabei weile Beichränfung 
ſehr nötig. Jedenfalls ließe fich gegen Bildungen wie Warnruf, 
ſchonlos, Mettanfer, Leuctanlage, Hausſachen (= Hauseln- 
richtungägegenitände) wenig einwenden. Beherzigenswert ift auch 
der Nat, bei Zilgung von Fremdwörtern auf gute alte Worte 
zurüczugreifen, ferner der Hinweis auf die Mundarten. Wenn 
freilich der Verfaſſer unfere Gelehrten vor allem ald Epradiver- 
derber hinſtellt und fie vecht verächtlich behandelt, fo iſt doch 
klar, daß ein tieferes Verſtändnis unjeres Sprachlebens, das 
jeder Spradwerbeflerer befigen follte, nur durch ihre Arbeit er- 
möglicht worden iſt. Auch fcheint er feine Ahnung davon zu 
haben, daß es ſchon längſt eine Vereinigung von Leuten giebt, die 
in verftändnisvollem, zielbewuhtem Wirken die Veredelung der 
deutſchen Sprache erjtreben, nämlich den Deutſchen Sprachverein. 

Zum Spradunterriht. — Windergarten, Organ bes 
deutjchen Fröbelverbandes. 42. Jahrg-, Heft 6. Duni 1901. 

Der Aufſatz berubt auf den Darlegungen H. Wipges im 
10, Hefte der Pädag. Baufteine, Deſſau (Anbaltiiche Verlags— 
anftalt von Ofterwig und Woigtländer). Das Kind darf mit dem 
Augenblide, wo es in die Schule tritt, nicht in eine neue gefftige 
Welt geftellt werden. Die Fäden find aufzunehmen und meiters 
zuipinnen, die das Leben bisher geichaffen bat. Das gilt zunächit 
vom Sahımterriht. Nach ähnlichen Grundſähen Toll aber auch der 
erfte Sprachunterricht verfahren. Die Übungen find an folche Wörter 
anzujchliegen, die durch den Sachunterricht befannt geworden find. 
Es wird dann im einzelnen ein Berfahren angegeben, wie durch 
Vorübungen zum Lejen Yaute und Silben von dem Kinde durch 
Selbittätigfeit gewonnen werden. Erſt mit dem zweiten Schuls 
jahr joll die Fibel eintreten. 

Die Weidmannsiprade. Bon Hans Brendel. — Ham- 
burger Nachrichten Nr. 198. 23. Auguft 1901. 

In anfprechender Welſe werden einzelne Blätter auß dem ums 
jangreichen Buche der Weidmannsſprache, einer fehr reichhaltigen 
und anziehenden Schöpfung des bdeutichen Sprachgeiſtes, auf: 
geihlagen. Es handelt fich dabei vielfach um uralte Erzeugniſſe 
er germaniſchen Jagdfreudigfeit. In ziemlich hoher Ausbildung 

ericheint die Weidmannsſprache ſchon in den großen Epen des 
Mittelalter, vor allem in Triftan und Iſolde. Ein 1501 zu 
Tübingen herausgegebenes Handbüchlein enthält bereits eine recht 
umfangreiche Sammlung von Jagdausdrüden. Eeitdem hat frei: 
lid; die Einreihung des Feuergewehrs unter die Jagdwaffen den 
Umfang dieſes Sprachgebietes mod beträchtlich erweitert. 

Das Problem einer Weltiprade. Bon Profefior Dr. 

Streinz — Neues Wiener Tagblatt Nr. 226. 19. Auguft 1901. 
Im Hinbiid auf neuerdings wieder hervorgeiretene Anfichten 

und Beitrebungen, die das Yujtandelommen einer Weltiprache 
zum Gegenſtand haben, jtellt der Verfajier feit, dak zu den un— 
ermehlichen praftiichen Schwierigkeiten noch ſchwere Bedenten 
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gar Art Hinzutommen. Meben der Weltſprache würde 
ie heimische Spradje mindeſtens ein fehr Hägliches Dafein friften. 

Die Gemeinfpradye würde nicht die erhofften Fortichritte auf dem 
Gebiete der Kultur und der Sittlichfeit im Gefolge haben. Es 
würden fich endlich entiprechend den jo verjhiedenen Lebensverhält⸗ 
niſſen der Bölter wieder örtliche VBejonderheiten in ihr entwideln, 

‚ bie für die Verſtändigung neue Hemmnifje mit fid) bringen würden. 

Wie lönnen wir unfere Stimme zum phyſiologiſch 

rihtigen Sprechen erziehen? Bon Karl Hermann. — 
Frankfurter Schulzeitung, 17. Jahrg. Nr.5. 1. März 1000, 

Das Verdienft des beutichen Bühnenverein® und feiner Berater, 
da8 in dem Beſtreben liegt, die deutiche Bühneniprace zu 
regeln und Einheitlichfelt ihrer Ausſprache zu erzielen, wird im 
aligemeinen anertannt. Freilich glaubt der Berfafjer nicht, daß 
es gelingen werde, eine volljtändig einheitliche Bühnenſprache herr 
zuftellen. Jedenfalls ſei es ſchon viel wert, wenn die gröberen 
Unterjchiede bejeitigt würden, Was ferner die richtige Stimm- 
bildung anlangt, jo werden als unerläßliche Forderungen Wohl- 
laut und Tragfähigkeit der Stimme (Deutlichleit) bezeichnet und 
dann im einzelnen Ratſchläge gegeben, wie fie am beten zu ers 
füllen jeien. Dabei werden manderlei Ausftellungen an ben 
Vorſchlagen der »deutichen VBühnenjpradhe« gemacht. 

Eijenberg. Richard Müller. 

Voltsetymologie in Familiennamen, befonders am 

Niederrhein. Bon Heinrih Glosl. — Zeitichrift für den 
deutichen Unterricht. XV, 5. 

Der Auffag iſt eine Frucht der größeren Arbeit, die der Verf. in 
dem oben beiprochenen Buche »die Familiennamen Wejeld« nieder: 
gelegt hat. Fußend auf Andrefens »VBollserymologie« und » ons 

enzen« hat er aus den Weſeler Familiennamen diejenigen zu= 
jammengeftellt, die entweder zujällig in allmäblicher lautlicher 
Entwidelung oder durd mehr oder minder willkürliche Imgejtal: 
tung eine mit andern Wörtern zufammenfallende Form erhalten 
haben. SHervorgegangen find diefe Umgejtaltungen meiftens nur 
aus der Abneigung des Volles gegen unverftändlic gewordene 
Zautgebilde, denen man durch leife Änderung irgend einen Sinn 
u geben fuchte, oft aber auch aus dem Bejtreben, eine innere 
ziehung zwiichen dem Namen und feinem Träger berzuftellen, 

mobei nicht jelten, wie bei der Entjtehung der Famillennamen 
überhaupt, die Spottluft des Volkes zu Tage tritt. In vielen 
Fällen laſſen ſich die uriprünglichen ‚sormen und die Urſachen 
ihrer Umgeitaltungen nicht mit Sicherheit ertennen. 

Das beſte Mittel, Licht und Klarheit auf diefem für bie 
Namenforihung jo wichtigen Felde zu verbreiten, jind ſolche Samm- 
lungen, wie die vorliegende, in denen das einzelne durch gleich- 
artige Ericheinungen beleuchtet wird. SHoffentlic wird fie bald 
_ andere ergänzt. R. Rudolph. 

Die Schriftleitung (Berlin NW’, Banlite. 10) jtellt die 
obigen und früher hier genannten Aufjäpe — nicht die 
beijprodenen Bücher — gein leihweife zur Verfügung. 

Aus den Sweigvereinen. 
Eſſen. In der Hauptverfammlung am 10. Dezember wurden 

von den biöherigen Borftandsmirgliedern wiedergewählt: Prof. 
Dr. Imme (1. Borfiß.), Gch. Baurat Hohn (2. Borfig.), Ober: 
lehrer ®. Schmidt (Schrütf.); neugewählt wurde Buchhändler 
Heyne (Schakm.). Bei der Beiprechung des Reichenberger Rund: 
ſchreibens betreffs der Monatsnamen bekannte fich die Verſamm— 
lung zu der Anficht, die Prof. Brenner feiner Beit in feinen 
beiden Aufiäpen in der Zeitſchrift niedergelegt hat. Was das 
Fortleben alter Monatsnamen in Hiejiger Gegend angeht, So 
fonnte nur auf die Bezeichnung Spörkel für Februar hingemwielen 
werden, die aber nur noch jcherzhaft zur Faſtnachtszeit vorlommt. 
— Sodann hielt Prof. Imme einen Vortrag über deutiche 
Berjonennamen, im Anſchluß an die neue Auflage des deutichen 
Namenbücleins. . 

Grimma. Im zweiten Halbjahr des verflojienen Jahres hielt 
der hieſige Aweigverein drei arg ae ab. An dem erjten 
ſprach —E Stolaetzik über Peter Roſegger. An 
dem zweiten berichtete Rechtsanwalt Schmidt aus Dresden einer 

recht zahlreichen Zuhörerſchaft über die Hauptverſammlung 
in Straßburg, worauf Oberlehrer Kutzſchbach über Wilhelm 
Raabe ſprach. Der legte Abend wurde ausgefüllt durch einen 
Vortrag des Prof. Zander über die Halliſche Studenten: 
ſprache. 

Krems. In den gut beſuchten Winterverfammlungen ſprachen 
bisher: der VBorfipende Prof. Dr. Franz Wollmann über Aulturs 
geihichtlihes aus unsrer Sprade, Herr Heinih Ehren— 
reich über den niederöjterreihiichen Mundartdidter J. Miſſon 
(mit Proben aus feinem »Naze) und Her Dr. M. Faſching 
über deutihe Pflanzennamen. Überdies haben wir in ben 
Verhandlungsftoif eines jeden Abends den jtändigen Punkt: Mit- 
teilungen aufgenommen, um an diejer Stelle jedem Anweſenden 
Gelegenheit zu Furzen Mitteilungen Tprachlicher Art und Anfragen 
zu geben. Denn es haben oft nur wenige Zeit und Luft zu 
einem längeren Bortrage, gelegentlich aber macht wohl jedermann 
eine Beobadytung auf ſprachlichem Gebiete oder findet eine Leſe— 
frucht, die verdient, im Kreiſe von Bereinägenofjen mitgeteilt und 
erörtert zu werben. Manches davon wird dann in unfrer »>Sprad= 
ede« veröffentlicht, die mit dem beften Erfolge, und zwar wöchent- 
lich in den biejigen drei Zeitungen erſcheint. Ihr ift ed wohl 
mit zu danlen, daß unjre Bejtrebungen in allen Kreiſen der Be- 
völferung Berftändnis und Förderung finden. So hat u. a. der 
hiefige &emeinderat bei der Anderung ber Gejchäftsorbnung 
und der Schaffung einer »Dienftordnung (früher: Dienft- 
pragmatif) für die dauernd (früher: definitiv; Gegenjag: 
probeweije = provisorisch) angejtellten jtädtifdyen Beamten 
und Diener« und von »Ruheftandsbeftimmungen« (früher: 
Ponsions-Normale) für diejelben die Vorlagen aud) in ſprach— 
licher Hinficht durchberaten und von unnötigen Fremdwörtern 
freigehalten. 

Münden. Montag den 13. Januar fprad in der Haupt: 
verjammlung unferes a Negierungsrat Dr. Englert 
über Nechtichreibung. Er entwarf ein getrenes Bild von dem 
kläglichen Zuftande der deutjchen Rectichreibung, der auch durch 
die legten Berliner Beratungen feine nennenswerte Befferung 
erfahren babe, Lebhaſt beklagte er, dak der A. D, Sprachverein 
fich durch, feine Satzungen hindern ließ, rechtzeitig für eine gründ⸗ 
liche Vereinfachung der Schreibweiſe einzutreten. Dem gegenüber 
bob Prof, Munder hervor, daß — Münden jeit 
Jahren bemüht war, den Hauptverein zu veranlajien, die Recht- 
jhreibefrage in das Bereich jeiner Tätigkeit zu ziehen, aber 
mit jeinen Anträgen abgewiejen worden jei. — Ergänzt wurde 
die Borftandfchaft durd) die Wahl der Herren Buchhändler Stein= 
heil und Dr. Sulger: Gebing, Privatdozenten für neuere deutiche 
Sıteratur am der tehniihen Hochſchule. Herr Steinheil, der 
jeit Bejtehen des Aweigvereins diefem und der Vorſtandſchaft ala 
eines der eifrigften Mitglieder angehört, war nur vorübergehend 
wegen Krankheit aus dem Vorſtand ausgeichieden. — Gegenwärti 
zählt unjer Verein 225 Mitglieder. — Die Verdeutſchungstaſ 
für Kaufleute ift nunmehr gedrudt und wird nächſtens verſendet 
werden. Außerdem ijt fie für 10 Bf. käuflich. 

Marburg a. d. Drau, In der Januar- Berfammlung hielt 
Herr Alois Serpp einen Vortrag über Friedridh Ludwig 
Jahns »Deutſches Bollatume« Der Bortragende bemerkte, 
da man heute Jahn fajt ausnahmslos nur als den Turnvater 
Jahn, als Begründer des deutjchen Turnweſens kenne, ohne ſich 
daran zu erinnern, daß er auch) al& nationaler Schriftfteller feinem 
Volle ein dauerndes Denkmal binterlajien hat. (Bal. Itſchr. 1900, 
Sp. 69 ff.) — Stadtichulinipeltor Friich beſprach den im neuefter 
ie in ben Beitichriften öfters gebrauchten Ausdrud seine 

tage anſchneiden«, deſſen Richtigleit und Zuläſſigkeit in 
einer Anfrage angezweiſelt worden war, und führte aus, daß 
der Ausdrud unbedingt zuläfiig ſei, und dab ein Unterſchied 
zwiichen »anjchneiden« und »anregen« gemacht werden müſſe. 
Das »Anfdneiden« einer Trage beitehe in ihrer jadhlihen Er: 
örterung und Behandlung, während die »MAnregunge nur die 
Abſicht oder den Wunſch enthalte, da über fie geiprochen werde. 
Der Borfigende Dr. Malin zeigte an einer Reihe von Belipielen, 
dah viele Fremdwörter in ihrer Spradie andere Begriffe oder 
Gegenftände bedeuten, als wir mit ihnen bezeichnen wollen, jv 
chiffonnier, coupe, couvert, cylindre (ut), lavoir, principal, 
parterre, speotacle ujm. — Den gelelligen Zeil des Abends 
füllten ausgezeichnete Mufitvorträge der Herren Gebrüder Schön- 
herr, Berntopf und Knopſch aus, 



Münden (Hann) Am 26. Nov. hielt Oberlehrer Bruns 
einen Vortrag: Streifzug durch die Liederdichtung der 
Gegenwart und twuhte die zahlreiche Zuhörerfchaft durch Ge— 
danfenreichtum, überfichtliche Anordnung des unerichöpflichen Stoffes 
und pafjend gewählte, ſowie vorzüglid vorgetragene Beifpiele zu 
fefleln. — Das Werbeichreiben, das der VBorfipende des U. D. 
Sprachvereins an die Direftoren der höheren Schulen gerichtet hat, 
bat unſerm Zweige drei neue Mitglieder verſchafft, jo daß jept 
faft alle in Betracht fommenden Lehrer und Lehrerinnen Mit: 
glieder unſres Bereins find. 

Münfter (Weitfal.). Auf der Hauptverjammlung im Dezember 
wurden in den Boritand bes Zmweigvereins gewählt: als Vor— 
figender Prof. Dr. H. Andreien, als jtellvertretender Borfigen- 
der der Militärintendantirrat Dr. H. Siemon, als Schriftführer 
der Schriftjteller M. Linhoff, als Kaſſenwart der Buchhändler 
2. Ejjing, als Bücherwart der Oberbibliothefar Dr. 9. Deimer, 
als Beifiger der Student W. Neus und der Regierungsrat 
I. Middendorf. 

Oldenburg i. Gr. In der Hauptverfammlung vom 11. Ja— 
nuar wurden Mitteilungen gemacht über die Tätigfeit des Zweig— 
vereind im Jahre 1901. Seine Borftandsmitglieder bemühen 
u mit Erfolg, daß, joweit fie Einfluß haben, in den amtlichen 
eröjientlihungen möglichjt qut deutich geichrieben wird. Die nun— 

mehr jeit fünf Jahren beftehende »Spracedee hat nicht regel: 
mähig weiter gejührt werden fünnen, weil ein einziger nicht in 
ber Lage ift, 1egelmähig alle Woche einen Beitrag zu befchaffen. 
Wegen der Wictigleit der ⸗Sprachecke- wird beſchloſſen, beim 
Sejfamtvorfiande einen Antrag zu ftellen, dah in Zukunft die 
Bereindzeitung ausreichenden Stoff für die Sperfung der » Sprach: 
eden« liefen möge. Es jei Kraftvergendung, wenn für jede 
Zageßzeitung beiondere geijtige Arbeit geleiftet werde, während 
doch die Arbeit eines einzigen für alle ausreichen könne. Die 
Mitgliederzahl beläuft fih auf 60, darunter befindet fich feit 
furzen auch der Kultus- uud Juſtizminiſter Geh. Staatsrat 
Rubjtrat II. Bon dem Kaſſenüberſchuſſe werden aud) dieſes Jahr 
80 4 der Drtägruppe Oldenburg des Allgem. Deutichen Schul- 
vereind zur Erhaltung des Deutichtums in Südtirol zugewiejen. 
Der frühere Borftand wurde wiedergewählt. 

Natibor. Die jagungsgemähe Hauptverfammlung des hiefigen 
Zweigvereins fand am 30, Dezember v. X. jtatt. Nach Rechnungs— 
legung und Entlaftung des Schapmetiterd wurde der biäherige 
Vorftand (Reinitz, Engemann, Hoffmann, Neiners) ein- 
ftimmig wiedergewählt. Ferner fam man dahin überein, in jedem 
Winterhalbjahre drei bis vier allgemeine Bortragdabende (mit 
Damen), außerdem aber an jedem eriten Sonnabend im Monat 
einen Herrenabend abzuhalten. Dieſe letztere Einrichtung ſoll einer 
erhöhten Förderung der Vereintzwede dienen. — Am 6. Janıar, 
dem erften Herrenabende, einigte man ich über die diefen Abenden 
mn: Aufgabe. Danach Ipradı Oberlehrer Neinig über 
»Die Verbreitung des Germanijchen in Europas. 

Stettin. Im November v. I. hielt Oberlehrer Dr. Helbing 
einen Öffentlichen Vortrag Über Goethes Iphigenie, ein ger— 
maniſch-chriſtliches Schaufpiel. Er betradjtete die jogenammte 
Löfung des Knotens in dem Scaufpiel, die von Goethe nad 
den forderungen der Gegenwart, wo fein deus ex machina belfend 
auftreten darf, und nad) den Grundjägen der germanijch= chriſtlichen 
Welt durchgeführt ift. Dann fchilderte er die Hauptgeftalten in 
ihren Grundzllgen als rein germaniiche, denen nichts als die 
Namen und einige notwendig im Zuſammenhang ausgeſprochene 
Gedanken aus dem Mltertume anhaften. — Vor dielem Vortrage | 
batte Prof. Dr. Kodı des veritorbenen Vorſihenden, Brof. Dr. 
Blafendorff, in herzlichen Worten gedacht und als Übergang zu 
obenerwähntenm Bortrage in wenigen, aber eindringlichen Worten 
auf die Notwendigkeit der Sprachreinheit Hingewiejen, indem er 
diejes an dem leider unansrotibaren Tagesicheidegruß »adje« er— 
fänterte und mit Thoas' Scheidegruß »lcbt wohl« ſchloß. Dieje 
Ausführungen, wie der Bortrag wurden von der zahlreichen Vers 
fammlung mit lebhaitem Belfall begrüßt. 

Im Januar d. J. fand die Haupiverſammlung jtatt, in welder 
die erfreuliche Mitteilung gemacht wurde, daß der Verein auf 
152 Mitglieder gewachſen ilt. Bel der Vorftandswahl wurde an 
Stelle des verftorbenen Prof. Dr.. Blafendorff der bisherige jtell- 
vertretende Borfipende Brof. Dr. Koch zum eriten Borjigenden, 
an jeine Stelle Npothefer Dr. W. Mayer zum jtellvertretenden Bors 
figenden gewäglt. Oberpoftjefretär a. D.W. Springmann, ber 
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feit dem Beſtehen des Vereins das Schahamt rührig und ſorg— 
fällig verwaltet hatte, muhte aus Gejundheitsrüdfichten leider 
auf eine Wiederwahl verzichten; er wurde in Anerkennung jeiner 
Verdienfte zum Ehrenmitgliede ded Stettiner Zweigvereins er— 
nannt. Un feiner Stelle wurde zum Schriftführer und Schatz⸗ 
meijter Oberlehrer Dr. Helbing gewählt. Zum Schluſſe bielt 
Dr. W. Mayer einen Bortrag über »Ergebnifje der legten 
Reuterforihungen«, der eine bejondere Würze darin beſaß, 
daß eigene Erlebniſſe (der Bater des Redners war ein Yugend- 
freund Neuters) mitgeteilt wurden. 

Stuttgart. Seit dem Bejtehen des Zweigbereins hat ſich wohl 
nie eine größere Verſammlung an einem Vereinsabend eingefunden 
als diejenige, welche am 22. Oktober im Mufeumsjaale einem 
Bortrage des Stadtpfarrers Jehle Über Luthers Bibelüber- 
jepung in ihrer Bedeutung für die deutſche Sprade 
lauſchte. Der Borfigende, Dr. Oskar Haufer, mies zunädjt 
auf die Bedeutung der Strafburger Hauptverfammlung bin und 
führte dann den Redner als einen gemwiegten Stenner der Sprache 
Luthers ein, einen Mann, der bei der Behandlung eines jold) 
wichtigen, wenn auch anicheinend befannten Stoffes aus dem 
Eigenen zu jhöpfen vermöge. Und in der Tat bewies dies ber 
Redner. durch jeinen Vortrag in vollem Mahe. Im anregender, 
durch eine Fülle von Einzelheiten belebter Weile zeigte er u. a., 
wie Yurher viele Wörter, die zu feiner Zeit veraltet waren, wieder 
aufgenommen und als deutiches Sprachqut gerettet (Scher, Gottes— 
dienjt), wie er mit feinitem Sprachgefübl zwiichen finnverwandten 
Wörtern zu unterjcheiden gewußt (Pferd, Rob, Gaul; tunfen — 
tauchen; Haupt — Hopf) und wie er endlich auch den volte- 
mähigen Stabreim ausgiebig verwendet hat; P. Gerhard, Slops 
jtod, Selfing jeien nicht denkbar ohne Luther, Mit Bedauern 
führte der Redner noch an, daß die »revidierte« Bibel 440 deutfche 
Wörter wieder audgetilgt und durch Lehn- oder Fremdwörter 
erjegt habe; ein Eingreifen des Deutfchen Spracvereind wäre 
bier jehr von nöten geweſen. Die Verſammlung fpendete lebs 
hafteſten Beifall, dem der Borfitende noch bejonderen Ausdrud 
verlich. Mit der Ermahnung des Vorfigenden an jeden einzelnen, 
mitzuwirken an der Erhaltung und förderung der deutichen 
Sprache im Geiſte des grohen Sprachmeifters, wurde die Wer: 
ſammlung geſchloſſen, die nachher in gefeligem Zufammenjein eine 
gemütliche Sortfegung fand. 

Zittan. In der Januarfigung eritattete der Schriftführer und 
Schapmeilter Dr. Matthias den Jahres- und Kaſſenbericht. 
Danadı iſt der Zweigverein von 218 Mitgliedern des Jahres 1900 
auf 248 gewacien. Für das Vereinsjahr 1902 wurden in den 
Boritand gewählt: Neftor Prof. Dr. Schütze als eriter, Schulrat 
Dr. Hanns als zweiter Vorſihender und Oberlehrer Dr. Alfr. Neus 
mann als Schriftführer und Schapmeijter. Den nächſten Teil 
des Abends bildete ein Vortrag des Dr. Neumann über die 
Kunft der Barlamentsrede, deren Weſen und Entwidlung 
in den letzten fünfzig Jahren zuerit in den Hauptzügen geſchilderi 
wurde, worauf der Nedner ausführlicher auf die vedneriſchen Kunſt⸗ 
mittel der parlamentariichen Streiterörterung einging, die durd) 
zahlreiche, bejonders aus den Neden Bismards und Windthorjts 
gewählte Beifpiele veranſchaulicht wurden. 

Brieftaften. 

Herrn R. fr... ., Berlin. Der RVolalunterfchied zwiſchen 
»Schnees und »jchmeiens berubt auf einem uralten Ablaute (abd. 
sneo, Gen. snöwes:solwan; mbd. snö, snöwes : sniwen), wie 
er ähnlich wicderfehrt in den Wörtern »Lehen« (abd. löhan) und 
»leiben« (ahd. Jihan). »ſchneten ; iſt eine jüngere Bildung, uns 
mittelbar von »Scnee« abgeleitet. Daß dieje in der Vollsiprache, 
bejonderd Norddeutichlands, weit verbreitet ift, für die Schrifts 
Iprache dagegen nur »jchneien« in Betracht fommt, iſt ſchon ein- 
mal an diejer Stelle (Jahrg. 99, Sp. 7) hervorgehoben worden. 

Herm ®P...., Elbing. Die Wendung »es hat mir gut 
egangen« ift für die Schriftfpradye nicht zu billigen, jo häufig 
fe auch im mitteldeuticher und, wie wir hinzufügen wollen, in 
norddeuticher Vollsſprache angewandt wird. Scriftgemäß ift 
allein; »e8 ift mir gut gegangene«. 

Herrn R. W. . ., Dresden. Daß zwiſchen »Fahrridtung« 
und ⸗Fahrtrichtung · (j. vor. Jahrg. ©. 344 ob.) ein Unterſchied 
der Bedeutung bejtehe, wie Ste meinen, vermögen wir nicht zu⸗ 
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Br. Das eine ift die »Nichtung des Fahrend«, das anbere 
ie »Richtung der Fahrte. Zwiſchen »dem Fahrene und »der 

Fahrt« befteht aber fein Unterjchied der Art, daß »Fahrrichtung« 
die Richtung, in der gefahren werden foll, »Fahrtrictung« die 
Richtung, in der gefahren wird, bezeichne. Außerdem wiirde ſich 
dieje gr. gar nicht durchführen laſſen; denn wo gefahren 
werben ſoll, ba wird gemeiniglich aud) gefahren. »Fahrgeſchwin⸗ 
digfeit« iſt nicht nur die vorgeichriebene. fondern aud) die tatſäch⸗ 
lich innegehaltene Geſchwindigleit; oder foll etwa die letztere mit 
Fahrtgeſchwindigleit· bezeichnet werden? Was wir »Fahrplan« 
nennen, heit 3. B. bei der Arth-Rigi-Eiſenbahn »Fahrtenplan« 
ujw. Es ſcheint uns aljo zwiichen ⸗»Fahrt-« und »Fahrrichtung « 
fein wejentlicher Unterjcied zu bejtehen, jo wenig wie zwiſchen 
»Wadıts« und »Wachftubee, »Farbz« und »Färbeholze, »trumfs« 
und »trinffeft« ufm. Der Gebrauch, der mächtige Willfüirherricher 
der Spradye, vermag allerdings zwiſchen verwandten, aber form 
verjchiedenen Wörtern begriffliche Unterichiede herauszubilden, die 
auf den vorhandenen Formvericiedenheiten durdyaus nicht bes 
gründet find, 3. B. »Landmann : Landsmann, Waffernot : Wafjers- 
not« ufw. Aber wir glauben nicht, daß der von Ahnen aufs 
efiellte Unterſchied zwiſchen » Fahr-« und ⸗Fahrtrichtung · in dem 
ſtehenden Sprachgebrauche eine geficherte Unterlage findet. Vor— 

berrichend find jedenfalls die Zujammenfegungen mit »Fahr:«e. Wenn 
die deutichen Eifenbahnverwaltungen »Fahrtrichtung« ſchreiben, 
während fie ſonſt »Fahr-« anmenden (j. vor. Kahr. Sp. 343/4), 
jo find fie vielleicht von dem Streben geleitet worden, das Zu— 
fammentreffen ber beiden r zu vermeiden. Das aukerdem noch 
bon ihnen gebrauchte ⸗Fahrthindernis · kann freilich durch ſolche 
oder Ähnliche Nüdfichten kaum erflärt werden. Aber wie dem 
auch jei, begriffliche Unterſchlede zwiſchen ⸗Fahr⸗⸗ und ⸗Fahrt⸗· 
find nad) unfrer Überzeugung nicht vorhanden. 

Herrn PR... ., Mühlbed bei Bitterfeld. Wenn das 
»Beibenfeljer eblatte und gewiß auch andere Zeitungen ihren 
Lejern eine »gefchloffene Auſicht des Arbeitäbenteld« fowie eine 
»offene Anſicht zur Schirmbülle« bieten, fo ift das eine jedenfalls 
febr fruchtbare BWeiterentwidlung oder Spielart des bekannten 
»ledernen Handſchuhmachers · an ber Freunde ber Entwidlungdr 
lehre ihre Freude haben werben. Vielleicht fpricht man nun aud) 
bald von »einer blauen Ausſicht auf das Meer«, einem »grünen 
Einblid in das Tal- uſw. — Die Nusdrüde, die Ahnen in 
Etifterd Studlen anfgefallen find: »jept waren nur mehr vier 
da⸗, »verjperrte Schlöffere, »heute morgend«, ser war das 
geiefien«, »er war geitanden« beruhen alle auf jübdeutjch- öfters 
reichiichen Sprachgewohnheiten, gegen die ſich nichts einwenden 
läßt. »Hierherkunft«, das Sie ebenfalld aus Stifter anführen, 
bat u.a. auch Schiller in einem Brief an Goethe gebraudt; es 
erſcheint und ebenjo berechtigt wie »Ülbereinfunft, Dazwiſchen⸗ 
funfte u.ä. Der Satz: »er redet Worte, bie er bei feinem Vater 
Männer und Greife hatte reden nehört«, ift zwar fchwerfällig, 
aber nicht falfch. Heintze (Gut Deutich) S. 60 erklärt die Fügung 
»ich habe ihn kommen gehörte jogar für beffer als: »ich habe 
ihn fommen hören«, aber nicht mit Recht. — » Literature bat 
man von jeher auch mit einem t gejchrieben, und bie neueſte 
Redhtichreibung wird fogar diefe Echreibweije allein dulden. Übri— 
end wird aud im SLateinifchen neben dem allerdings befjeren 
ittera auch litera gefcjrieben. — Das Wort »igeln«, das in der 
Bitterfelder Gegend die Bertilgung des Unfrautes zwiſchen den 
Kartoffelreiben mit einer Art Hade bezeichnet, iſt möglicherweife 
eine Ableitung von Fyeel. das Sanders auch in der Bedeutung 
Furchen⸗ Egge · angibt. ſt. ©. 

Herrn D,®...., Halenjee Die Appoſition (Beiſatz) in 
dem Sape eines Nachrufes: »Edel als Menſch, allezeit pilichttreu 
ald Beamter, freundlich und gereht old BVorgefepter, folgt dem 
Beritorbenen unfere treue Liebe und Verehrung ind Grabe ift 
weifellos fehlerhaft; denn fie füllt aus der Füqgung einfach heraus, 
m »Liebe und PVerehrung« kann und jo fie jelbftverjtändlic) 
nicht gezogen werben dem Sinne nad), und gegen die Beziehung 
u »dbem Berftorbenen«, die der Berfafler natürlich beabjichtigt, 
träubt fie fich, weil die erforderliche libereinftimmung im Kaſus 
fehlt. Sollte bei umveränderter Sapbildung auch die hervor— 
hebende Boranftellung der Appofition gewahrt bleiben, jo mußte 
e3 heißen: »Als edlem Menſchen, als allezeit pflichttreuem Be— 
amten, al& freundlichem und geredjtem Lorgefepten folgt dem 
Berftorbenen« uſw. 
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Herm 3.9... -, Ludig. Es fit uns troß vieler Umfragen 
nicht gelungen, anderswo einen Beleg für das Fremdwort Deponie 
u entbeden, deffen preifenswerte Schöpfung alfo in der Tat ein 
Berdienft der Kommilfion für die »Stanalifierung des Moldau— 
und Eibefluffes in Böhmen« zu fein fcheint. Sie erlich nämlich 
am 23. Aug. 1900 in mehreren Tageszeitungen Prags eine Bes 
fanntmadjung folgenden BWortlauted: »Behufs Verſchüttung des 
Moldauarmes bei der Kalſermühle in Lubene wird hiermit un— 
entgeltlid eine öffentliche Deponie eröffnet. Die Deponiepläpe 
find mit Tafeln bezeichnet.«e Schade, jo lange das deutſche alle 
gemein verſtändliche »Ablagerungsplag« in Gebrauch ift, 
dürfte für das ſchöne Fremdwort leider fein Bebürfnis vor— 
handen jein. 

Hern NR... ., Oberdrauburg. Bu der Brieftaftenfrage: 
fürntifch oder fürntnerifh (1901 Sp. 362) verfichert uns ein Ver- 
eindmitglied aus Stlagenfurt, daß allerdings in neuefter Beit 
»färntifche von einzelnen geſch rieben werde, allgemein anerfannt 
aber ſei, nadj Gedichte und Mundart, nur bie Form »Färntnetifche, 
und aud) nur diefe werde ausnahmslos geſprochen; die Schreib- 
weiſe »färntmijc« fenne man dort zu Lande gar nidıt. 

Herm S. . ., Münjter. Wem ein Orden oder Ehrenzeichen 
»verliehen« worden ift, den fann man vielleicjt nicht gut in einem 
Üem den damit »Belichenen« nennen; denn das ftimmt nicht 
recht zufammen. Aber für ſich allein und ohne dieſe Gegenüber: 
ftellung dürfte man die Wendung »beliehen werden mit« in diefem 
Falle zwar nicht als üblich, doch auch micht als fchlechthin aus: 
eichlofien und falſch bezeichnen. Denn wie mit Land und Leuten, 
5 kann man gewiß auch mit einem Orden belieben (d. h. belehnt) 
werden. Die Übertragung ginge bei der Ähnlichkeit beider Vor: 
gänge noch nicht einmal jo weit, wie wenn Bürger fagt: »Das 
Tlügelpaar, mit welchem ihn der hohe Genius beliehn.« 

Herm A. H...., Bardubig. Gegen bie törichte Englänbderei 
im Tenniöfpiele hat fih, wie Sie uns mit Beziehung auf die 
Brieffajtenbemerfung (O1, Sp. 300) mitteilen, auch die Zeitung 
»Bohemia« in Prag Ars vor längerer Zeit ausgeiprodyen (23. Sept. 
1900), al& dort ein erſtes »Deutiches alademifch-technifches Lawn 
tenniöturnier« veranftaltet worden und, wie es fcheint, nach den 
Wünſchen der Unternehmer verlaufen war. Bei bdiefem Wett: 
fpiele deutſcher Hochſchüler, an dem — trotz des recht mifratenen 
Namens — nur deutſche Epieler und deutſche Zuſchauer teils 
genommen, hat man auf dem Schiedsrichterſtuhle wie vor ihm 
nur englifch geiprochen. Das Prager Blatt tadelte das mit Recht 
ſcharf und ſprach jchliehlich die Erwartung aus, bei der Wieber- 
fehr im nächſten Jahre vom Wichterftuhl ein fräftiges: »Zum 
Spiele bereit« erfchallen zu hören. Hoffentlich Hat fich das mittler- 
weile erfüllt. 

Herrn €. 2. ..., Kaffel. In dem »Deutjchtum im Aus— 
lande, Bentralorgan [auch ein ſchönes Wort!) des Allg. Deut: 
chen Schulvereind«, November 1901, S. 91 findet fich folgende 
Anzeige: ⸗»F. W. Borhardt, Königlicher Hoflieferant, Berlin W., 
ernpfiehlt die Marke Extra Sec. à Flasche: Mrk. 3,50. Special- 
Offerte für den Exporte Das verdient gewiß; tiefer gehängt zu 
werben mit dem berubigenden Hinwelſe, daß dies befannte Ge— 
ſchäft auch anderswo fpaltenfange Ankündigungen in gleid) ver- 
mahrlofter Sprache veröffentlicht. 

Herm W. .. ., Frankfurt. Wir wieſen im vorigen Jahre 
(Sp. 202) auf die Anklage hin, die ein Schweizer Offizier gegen 
die Schwächen der dortigen Militärjprache erhob. Eine neue Bes 
{werde über Epradfünden in der Sidi; Fabet fih in Nr. 7 
der Basler Nachrichten von diefem Jahre. er Gelegenheit habe, 
Heinere ſchweizeriſche Zeitungen zu lefen, ftohe oft auf jo auffällige 
Sprachfehler, Sapverrentungen und falihe Wortbildungen, daß 
er ſich fragen müfje, wohin man wohl mit der Schritiprade 
fommen würde, wenn die Sprachpfufcherei noch einige Jahre fo 
fortdauere. Wie weit dieſe jo allgemein ausgeſprochene Befürch— 
tung, die dem Schreiber »fchon lange in der Feder fah«, wirt: 
lich berechtigt ift, läßt ſich freilich madı der Kürze der Mits 
teilung nicht ermefjen. Aber den Anlaß zu diefer Außerung hat 
die Meubildung »der Erhalte gegeben: eine 2* möchte in 
dem Erhalte eines roten Bändchens feine Gefahr fürs Vaterland 
erbliden. Der Basler hält es für wohl möglich, da fich dieje. 
»prächtigee Neuheit dort »ihren Weg made, fo qut wie jo mandyes 
andere ihn gefunden habe«. Gr nennt zwei Beijpiele, erſtens das 
Wort »der Berfande, das fich aber von der faufmännijchen Sprache 
aus wohl allgemein durchgefegt hat. Dagegen ift »der Unter: 



59 

ſuch⸗ im dem übrigen deutichen Sprachgebiete ſchwerlich übers 
haupt befammt und durchaus verwerilic). 

Herm KB... ., Torgau. Beichten it von Beichte ab: 
—— nicht umgelehrt das Hauptwort vom Zeilwort. Aller— 
ings aber flammt »Beichte«, mittelhochdeutſch biht und_bihte 

(wobei ht = dit), zulammengezogen aus bi-giht, bi-jiht, feiner: 
jeitö wieder — einem (zuſammengeſetzten) Jeitworte, nämlich 
dem mittelhd. be-jähen, alihd. bĩ - jähan d.h. »befennen, geſtehen«, 
einem Worte, das gleich dem einfachen jühen »jagen, bes 
tennen« im Neuhochbeutichen verſchollen iſt bis auf feine jept auch 
veralteten Ableitungen »Gicht« und »Ilrgicht«, d. b. Belenntnis 
und »trgichtig« — geftändig, bie fich noch eine Weile in der Rechts⸗ 
ſprache gehalten haben und Ahnen daher befannt fein werden. 
Das jüngere »beichten« ift zu einem Erjag für das alte bejähen 

Ham N... ., Göttingen. Wenn es in dem Stongert- 
berichte de3 Göttinger Anzeigerd vom 9. Jan. über eine Leiſſung 
Joachims heikt: »All die entzüdende Charme, afl die unendliche 
Srazie, all die himmlische Naivität des unvergleichlichen Wolfgang 
Amadeus jpradı da aus feinem Spiele, fo muß man nur bes 
—— daß der Verjafjer mit feinem Franzöſiſch jo bald zu 
n t, 

Geibäftliher Teil. 
Den Gefamtvorftand ded A. D. Spradvereind 

bilden nah der auf der Hauptverfammlung in Straßburg 1. E. 

am 5. Nuguft v. 3. erfolgten Ergänzungswahl jeit dem 1. Jannar 

1902 folgende Herren: 

1. Dito Sarrazin, Geheimer Oberbaurat und vortragenber 

Rat im Kgl. Breuf. Minifterium ber öffentlichen Arbeiten, 

Berlin⸗Friedenau, Kaiſerallee 82, Vorſitzender. 
2. Hugo Häpe, Geheimer Rat a. D., Dresden, Chemnitzer 

Strafe 3, ftellvertretender Vorfigender. 

3. Dr. Paul Pielſch, Profefior an der Univerfität Greijs— 

wald, 3.3. Berlin W*, Mohſtraße 12, Schriftführer. 

4. Dr. Hermann Dunger, Gymmafials Profefjor, Konreltor, 

Dresden, Schnorrſtraße 3, ftellvertretender Schriftjührer. 
. Ferdinand Berggold, Berlagsbudhhändler, Berlin W, 

Mopftrahe 78, Schapmeifler. 

6. Wilhelm Launhardt, Geh. Regierungsrat und Proſeſſor 

an ber Tedn. Hochſchule, Mitglied des Herrenhauſes, 

Hannover, Am Welfengarten 1, Beiſiher des Ständigen 
Ausſchuſſes. 

. Dr. Günther A. Saalfeld, Gymmaſialoberlehrer a. D., 

Berlins fsriedenau, Sponholzitrafe 11, Beiſitzer des Stän: 
digen Ausſchuſſes. 

or 

- 

3. Minifterialrat Dr. Paul Albrecht, Straßburg i. E. 

9. Geh. Hofrat Univ. s Profefjor Dr. Otto Behaghel, Gichen. 
. Univerfitäts= Brofefior Dr. Osfar Brenner, Würzburg. 

- Landgeritörat Karl Bruns, Torgau. 

. Herzogl. Braunſchw. Wirfl. Geheimer Nat und Gejandter 

Freiherr v. Eramm: Burgdorf, Erzellenz, Berlin. 

. Haufmann F. ®. Eigen, Hamburg. 

.Gymmaſial-Rektor Karl Erbe, Yudtwigsburg. 
. 2rof. Dr. A. Gombert, Breslau. 

. Nealfchuldireftor Dr. Harniſch, Kaſſel. 

rat$= Abgeordneter, Graz. 

. Ghriftian Kraft Fürft zu Hohenlohe: Öhringen, 

Herzog von Ujeſt, Durchlaucht, Slaventzih. 

19. Geh. Staatsarchivar, Geh. Archivrat Dr. Ludwig Keller, 

Charlottenburg. 

20. Gymnaſial⸗ Profefjor Dr. Ferdinand Khull, Graz. 

« Brofeffor Dr. Paul Hofmann von Wellenhoj, Reiché— | 
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21. 

22. 

Univerfitäts-Brofefjor Dr. Friedrich Kluge, Freiburg i. Br. 

Geh. Ober: Regierungsrat Dr. Reinhold Köpke, vortr. 
Nat im Kal. Preuß. Kultusminifterium, Berlin. 

Geh. Hofrat Dr. Wilhelm Laufer, Leiter der Norddeuts 
hen Allgemeinen Zeitung, Berlin. 

24. Direftor Dr. Edward Lohmeyer, Kaſſel. 

25. Bankherr Karl Magnus, Braunſchweig. 
. DOberlehrer Dr. Theodor Matthias, Zittau. 

. Eifenbahndireftiong » Präfident a. D. Otto v. Mühlen: 
fels, Berlin. 

. Oberlandesgerihtsrat Scheerbarth, Köln. 

. Bojtamtsbiretior Auguft Schmidt, Nümberg. 

. Schrüjtleiter Karl Sedlak, Wien. 

Dberlehrer Dr. Ostar Streicher, Berlin. 

Auguſtin Trapet, Ehrenbreitjtein. 

. Generalmajor z. D. Karl Frhr. v. Vietinghoji, Char: 
lottenburg. 

. Univerfitätss Profefjor Dr. Wadernell, Innsbrud. 

35. Oberlehrer Friedrich Wappenhans, Plön. 

36. Dr. 3. Ernſt Wülfing, Bonn. 

Die unter 1. bis 7, genannten Borftandsmitglieder bilden 
den Ständigen Ausſchuß. 

23, 

2382888 SE 

£ 

Sitzung ded Gefamtvorftandes 

in Berlin am 5. Januar 1902, vorm. 10 Uhr. 

Anwejend die Vorftandsmitglieder: Behaghel, Berggold, 

Brenner, Bruns, Dunger, Eigen, Gombert, Harniſch, 

Keller, Köpke, Launhardt, Lohmeyer, Magnus, Matr 
thias, von Mühlenfels, Pietih, Saalfeld, Sarrazin, 
Sceerbartb, Streiher, Trapet, von Bietingheif, 
Wappenhans; außerdem auf befondere Einladung des Bor: 

fipenden Oberlehrer Dr. Schumacher aus Koblenz zur Teilnahme 
an den Berhandlungen über den Bericht des Wiriſchaftsausſchuſſes. 

Der Borfigende, Geheimer Oberbaurat Sarrazin, eröffnet 

die Sigung mit geſchäftlichen Mitteilungen über den gegenwärtigen 
Mitgliederbeitand des A. D. Sprachvereins, der zur Zeit 224 Zweig: 
vereine mit etwa 16700 Mitglieder und 2100 unmittelbare Mit: 
glieder, zufammen alſo 18800 Mitglieber zählt (gegen 17950 im 
Juli 1901). Namentlich aus den reifen der höheren Lehrer und 

der Offiziere find in jüngfter Zeit zahlreiche Anmeldungen zu vers 

zeichnen. 
Bon den Verhandlungen und Beſchlüſſen haben die folgenden 

allgemeinere Bedeutung: 
1, Der Vorſißende berichtet über die Verhandlungen des 

Wirtichafttausichufes, der auf ber Hauptverfammlung in Straß: 
burg i. €. am 5. Auguſt 1901 zu einer Beratung über die befjere 

wirtschaftliche Unterftügung der Zweigvereine gewählt worden ijt 

und am Tage vorher (4. Januar) in Berlin getagt hat. Die von 

einigen Zweigvereinen gegebenen Anregungen. zu einer billigeren 
Herjtellung der Zeitfchrift und deren Yuftellung an die Mitglieder 

durch; das Poftzeitungsamt mußten vom Ausſchuß einjtimmig ab- 

gelehnt werden, weil fie auf völlig irrigen Vorausſetzungen be: 
rubten. Ebenſo hat der Ausſchuß es abgelehnt, die Koſten der 

Zeitjchrift durch Verwendung eines leichteren und billigeren Papieres 

zu ermähigen und in dem bisher üblihen Bezuge der »Wifien- 

ſchaftlichen Beihefte« durch die Vereinsmitglieder eine Anderung 

eintreten zu laſſen. Wegen der Einzelheiten ber gepflogenen Be: 

ratungen verweilt ber Vorſihende auf den ansführlicheren Ver— 
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bandfungsbericht des Ausſchuſſes, der den Borjtandsmitgliedern 

und fämtlichen Biweigvereinen gebrudt zugehen wird. Der Wirt: 
ſchaftsausſchuß Hat fchließlich mac) eingehender Beratung dem Ges 

jamtvorftande folgende Punkte zur Beſchlußfaſſung unterbreitet: * 

a) Der Geſamtwoorſtand empfiehlt namentlih den größeren 
Zweigvereinen, ifre Erfahrungen über die Kojten der Zuitellung 

ber Zeitichrift an ihre Mitglieder gegenfeitig auszutaufchen, da 

jid) herausgeftellt Hat, daß dieje Kojten an den verjchiedenen Orten 
aukerorbentlich verſchieden find. ’ 

b) Der Gejamtvorjtand gibt denjenigen Zweigqvereinen, die 
ohne eine Erhöhung der Einnahmen ihren Ausgaben nicht hin— 
veichend glauben gerecht werden zu können, zur Envägung ans 
heim, ob fie nicht von ihren Mitgliedern für die Auftellung 
der Zeitſchrift eine entiprechende Zuſtellungsgebühr erheben 
wollen. Wenn dies in der geeigneten geichidten Form gejchieht 

und den Mitgliedern eindringlich ans Herz gelegt wird, daß es 
dent Zweigverein nur dann möglich jei, ihnen gute Beranital- 

tungen, Borträge, Unterhaltungsabende uſw. zu bieten, jo pflegt 
ſich erfahrungsgemäß gegen die Erhebung einer jolden Gebühr 
von jährlid 20, 40, ſchlimmſtenfalls 60 Pfennig fein ernſtlicher 
Widerftand geltend zu machen. Das ergibt dann aber, nament- 

lich bei den großen Zweigvereinen, ſchon recht anfehnliche Beträge. 

©) Der Geſamworſtand beichlieit, in den SJahreshaushalt für 

Beihilfen an Bweigvereine eine verftärfte Summe einzuftellen — 

je nach den vorhandenen Mitteln —, aus welcher den Zweig: 

vereinen gemäß Sapung 10 Geldmittel überwieſen werben können. 
An diefen Überweifungen würden diejenigen Zweigvereine jedoch 
in der Hegel nicht teilzunehmen haben, die von ihren Mitgliedern 
einen Jahresbeitrag von weniger ala 3.4 erheben. 

Der Bejamtvorftand nimmt die drei Anträge des Wirtjchaftss 

ausſchuſſes an. 

2. Der Gefamtvorftand erklärt Fich mit dem Rundſchreiben des 

Borjipenden vom 29. November und 6. Dezember 1901 einver: 
jtanden und hält ein Vorgehen, wie es von einigen Zweigvereinen 
in deren Nundichreiben vom 13. November 1001 gewählt worden 

iſt, nicht für erwünſcht. Der Borfipende erflärt dieje Angelegen: 

heit — auch für feine Perfon — damit für erledigt. 

3. Der Antrag des Schatzmeiſters: »Der Gejamtvorjtand wolle 
für jedes Jahr zwei Kaſſenprüfer bejlellen, die mindeſtens zwei= 

mal jährlich die Kaſſe des Gejamtvereins zu brüjen und über 

den Befund an den Borjtand zu berichten Gaben«, wird ange: 

nommen. Zu Safienprüfern werden gewählt die Herren von 
Miühlenfels und Freih. von Vietinghoif. 

4. Der Borfigende berichtet, dai der Ständige Ausſchuß in 
feiner Sigung vom 30. November v. I. beichlofjen habe, die Wahl 
des Ständigen Ausſchuſſes — des Vorfipenden, des jtellvertr. 

Vorſitzenden, der Schriftführer, des Schapmeijters und der Bei— 

fiter —, die fapungsgemäh vor Ablauf des Jahres ftattzufinden 

habe, zur Erfparung der mit einer ſchriftlichen Abftimmung vers 
bundenen Koften und Welterungen erſt in der heutigen Vorſtands— 

fipung vornehmen zu lafjen. Der Gejamtvorjtand erflärt fid) damit 
einverftanden. Der biöherige Ständige Ausſchuß, beftehendb aus 

dem Borfipenden Sarrazin, dem jtellvertr. Borfipenden Häpe, 
den Scriftfügrern Pietfch und Dunger, dem Schafmeifter 
Berggold, den Beifikern Launhardt und Saalfeld, wird 

wiedergewählt. (Die Genannten haben jämtlih die Wahl ans 
genommen.) 

5. Der Obmann des »Illgemeinen Bereins für vereinfachte 
Rechtſchreibung · Herr Pfarrer Spiejer in Waldhambach (Elfah), 

hat dem Vorſtande ded A. D. Sprachvereins die Frage vorgelent, 

unter welhen Bedingungen ein Anſchluß des Rechtſchreibevereins 

an den A. D. Spradjverein zu ermöglichen fe, und dazu feiner 

feits einige Bedingungen gejtellt. Der Borftand des A. D. Sprach⸗ 
verein® wird es mit Freuden begrüfen, wenn die Mitglieder des 
Rechtichreibevereins ſich nach Maßgabe der Sapungen des A. D. 

Spradjereins diefen als Fweigverein (Waldhambach) anſchließen 

wollen. Da die von der vorjäßrigen Hauptverfammlung in 
Straßburg i. E. beiclofienen neuen Sapungen die Fragen der 
Rechtſchreibung und der Schriitgattung micht mehr von dem Ar: 

beitägebiete des A. D. Sprachvereins ausſchließen, jo fünnen nun— 

mehr Auſſäße über Rechtſchreibung und Schriftgattung in die 

Beitihrift des Sprachvereins aufgenommen werden. Auf weitere 
Augeftändniffe zu Gunften anderer Vereine, wie des Rechtſchreibe— 
vereind, des Vereins für Altichrift ufw., vermag der Vorſtand 
bes A. D. Sprachvereind im Hinblid auf die Verſchiedenheit der 

Anſchauungen über diefe Fragen zu feinem Bedauern nicht ein— 
zugehen. 

6. Die Anregung des Zweigvereins Klagenfurt: »Mafjen- 
verbreitung unferer Berbeutfhungsbücder und Hierfür alljährliche 
Einftellung eines bejtimmten austömmlichen Betrages in dem 
Boranfchlage wird abgelehnt, weil dadurch jehr bedeutende often 

verurfacht würden, und es außerdem fraglich jei, ob dem grofen 
Aufwand ein entjprehender Nupen gegenüberjtehen werde, Es 

follen aber wie bisher für beftimmte Zwecke, namentlich für 

Berbezwede, Verdeutſchungsbücher zur Verfügung geflellt werden, 
foweit die Kaſſenverhältniſſe es geftatten. 

7. Der Jweigverein Thorn hat die Herausgabe eines Lieder: 
buches zur Benupung für die Zweigvereine des A. D. Sprad): 
vereins unternommen. Der Vorſtand beichlieht, das Unternehmen 

durch eine einmalige Gewährung von 200.4 zu unterftüßen, um 
einen vecht billigen Verkaufspreis des Liederbuches zur Abgabe 
an die Zweigvereine zu ermöglichen, und dem Zweigverein Thon 
außerdem ein Darlehn für die Herausgabe zu gewähren. 

8. Der Vorſitzende teilt mit, daß die Eintragung des A. D. 

Spradjvereins in dad Vereinäregifter ded Königlichen Aınta- 
gerichts I in Berlin unter Nr. 213 erfolgt ift, und der Berein damit 

nad) den Bejtimmungen des Bürgerlichen Geſetzbuches die Rechts— 
fähigkeit erlangt hat. . 

(Schluß der Sitzung 3*/, Uhr.) 

Der Borjigende: Der Schriftführer: Der ftellv. Schriftführer: 
Dtto Sarrazin Paul Bietjh. Hermann Dunger. 

Den unmittelbaren Mitgliedern des A. D. Spradjvereins, die 
im deutichen Reichsgebiete wohnen, find mit der Januarnummer 
der Zeitichriit zwei Bojtanweifungen zugegangen, von denen 
fie die eine zur Einzahlung ihres Jahresbeltrages fiir 1902, die 
andere zur Anmeldung eines neuen Mitgliedes verwenden 
wollen. Wir erfuhen unfre unmittelbaren Mitglieder angelegent- 
fi), fih um Gewinnung neuer Mitglieder nac Kräften zu be 
mühen. Diefelbe Bitte richten wir an alle Mitglieder und Bor: 
ftände der Bweigvereine, 

Die Schrijtleitung bittet jehr, 

1. bei allen für den Drud bejtimmten Einjendungen nur eine 

Seite zu beichreiben und einen breiten Rand zu lafjen; 

2. alle Zufchriften, die die Zuftellung der Zeitjchrift oder der 
Beihefte betreffen, unmittelbar an die Gejcäftöftelle, Berlin 
W®, Mopitr. 78, zu richten. 
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Die Yahrgänge 1—16 (1886 — 1901) 
ber 

Zeitſchrift des Allgemeinen Deutſchen Spradvereins | 
tönnen zum Breife von je 2.4, 

die 

Wiffenfchaftlichen Beihefte zur Zeitfchrift 
(Nr. 1—21) 

zum Preiſe von je 0,30 .M bezogen werden. 

DBerlag des Allgemeinen Deutſchen Spradvereins 

F. Berggolb, 

Berlin W®, Mopjtrage 78. 

Mit Berücdjichtigung wichtigerer 
Mundart und Fremdiworter, 

jowie vieler Eigennamen. 
3. Taufend. 

30 Seiten ſtark. Schreibheft- Format. 
Geh. 3,25 .4; lart. 3,75 .4; 

in Leinen geb. 4.4. 
Ein aud; in diefem Blatte 

empfohlenes, ungemein reichhaltiges, 
enarlig und perdniig anges 

Professor 

P. J. Fuchs: 

Deutsches 

Wörterbuch 

er — — — —— 

. —— — — — — — — — — * 

Usambara- Kaffee 
Id, 7? Pr. Al, 1,20, 1,40, 

— ⸗ 
‘ r ’ ’ 

Erdunss-speischh | 
Kilo A 1,80. ® 

* Pib. A 0,9. | 

Kola-Likör : 
äoftlefera r Pr rs & — fe — * P Liter — 

nias * — 

— en Kamerun-Kakao | 
von Medlenburg-Shiwerin. Pfd. 4 2,— und 2,20. , 

‚Berlin C., ——— 28, Pi. 4 1,20, 1,60, 2,20. 

— fte: Kolonlal- Zigarren | 
WBerlin W,, Ebillfteake 16 1871 v. „44-25 das Hundert.! 
2 u; a * * 

|: NW., Alt Moabit “a Zahlreiche ) 

D de Jahrıdq affe B r —9— u. u — Ausrkennungsfäreiben! 

de Schulſtto 

—S— Burg roltrabe 13. Preistifte Rofleufrei. | 
+ — — — — — — — ⸗ 

Dr. H, Schusters Privat-Lehranstalt 
&r sw. Leipzig, Sidonienstr.59. Sertenng. an ei 

auf etymologischer Iegtes, Tome beifpiellos billiges Buch. Vorber. f. Reife und Prima-Prüfung (aud) für Ältere Leute). 
6 dl Verlag von Hobbing & Büchle Borber. f. Einjährig- reitvilligens Prüfung. 
rundiage. Stuttgart. [194] Borber. f. alle Klaſſen der höheren öffentlidyen Schulen. 

Nähere Bedingungen poftfrei, (198) 

Harzer Loden Gmpfehlenswerte Süder. 
—— 1. Dentſche Sprache und Sprachgeſchichte. 

lan te Mn, — * — und Bolksmundart, Berlin, 

Im Tragen. 
Damenloden von 1,60 „4, ieiſ⸗ Martin £niber und die hochdenlſche Schrift- 
Berrenleden don 8.4 an. [188] 2 — * Breslau, a 1983, Er — 
Mäntel von 20.4 offe, Sriedr. ie denkt das Wolf ‚über die Sprade? 
Droben u. Preislifte frei. ” Se Teu Be 2. Aufl. 1898. 2. 2. 
Louis Mewes, 

Blankenburg, Harz, Nr. li6, 

— RE... RER 

DIE UMSCHAU 
Übersicht Üper Dis Fortschkitte Und BEWEGUNGEN 

DER Wissenschart, Technik, Literatur uno Kunst 
in packenden Aufsätzen. 

Jährlich 52 Nummern. Mit vielen Abbildungen. 

[132] Preis vierteljährlich M. 3,—. 

„Die Umschau* zählt nur die hervorragendsten 

Fachmänner zu ihren Mitarbeitern. 
Probenummer durch jede Buchhandlung, sowie den Verlag 

Heh. Bechhold, Frankfurt a. M., Neue Kräme 13/21. 

Müdert, Heinri, Geſchichte der neubodprutsde schrift · 
fprade. Leipzig, Weigel. 1875. 

Schrader, Hermann, en * — Sprade.- 
Weimar, Felber. 1886, 

— Aus dem —— Der deuifhen Sprade. Wei 
mar, Felber. 1806. geb. 3,50... 

Socin, Adolf, Schrififprade un Dialekte im Deutſchen nah 
Beugniffen after und neuer Zeit. Heilbronn, Genninger. 1888, 

Sößns, Franz, Pie Parias unferer Sprade. Leipzig, Reis- 
land. 1888. 2.4. 

Sütterfin, 4. Die deuffhe Sprade der Gegenwart. Ein 
Handbuch für Lehrer, Studierende und Lehrerbildungsanftalten. 
Leipzig, R. Voigtländer. 1900, 5,10... 
— Osſtar, Auſere Mullerſprache. 

BR konn Denifhe Grammatik. Gotiſch, Alt-, 
Neuhochdentich. 2. Aufl. Strahburg, Trübner. 

WBunderlid, hir Der Marin —— 
Gotta. 1901. 

ee in 
Weimar ind” 

Leipzig, Teubner. 

Mittels und 
1897 f. 

Stuft rt 

” fügung. 

Briefe und Yufendungen fir die Bereindfeitung 
find zu richten am den Borfigendeit, 

Scheimen DOberbanrat Otto Sarrazin, verlin-Friedenau, 
Kalſerallee 82, 

jendungen und Beitrittöerflärungen (löhrlidier Beitrag 3 Mart N Geld 
wofür die yeltihrlit und foıftige Trudichriisen des Vereins geltefert werden) an 
die Gefhäfisftele 5 D. des Schameiſters, 

Berlagstuchbändler Kerbinand Serggold in Bertin W®, 
Mopitrabe 78 

Briefe und Juſendungen DE die gen chrift an dem Serausgeber, Oberlebrer Dr. Oslar Streicher, in Berlin NW#, Bantitrahe 10, 
e die cuſchaftlichen Beiheite nn 

Ihe Das Bderkcamt an Dierichrer a. D. 
—26 Dr, Panlt Pterſch in Berlin W », Wopicahe 12, 
r. &ilntber 8. Santfeld, Berlin: Friedenau Eponholjftcake 11. 

Air die Scriftleltung —S Dr. Datar Strelder, Berlin Nwe, Baulftcabe 1. - — Berlag dee Aldem Deuticen Spradwereind (8. Berggolb) Berlin. 
Drud der Buchdruckerel des Watjenhaufes Ir Halle a. d. ©- 

Du i — ihrer Se - 

— 



XVII. Jabrgang fir. 3 Bei f hei f f März 1902 

Allgemeinen Deutichen Bprachvereing 
Begründet von Serman Riegel 

Im Auftrage des Borflandes herausgegeben von Dr. Oskar $ireider 

Diefe Beitiächft erieint jährti; zwölfmal, zu Mnfang jede Monats, Die Zeluſchrift kann auch durch den Buchhandel oder die Woft 
und wird den Mitgliedern bes Allgemelnen Dentichen Sprachvereins unentgeltlich geliefert (Bapung 4). u für 8.4 jährlich bezogen werben. 

Yubalt: Goethe und die Fremdwörter nach den Neubearbeitungen feier Werke. Bon Oberfehrer Dr. Theodor Matthias. — 
Eine Geſehesſtelle. Bon Oberlehrer Dr. Karl Scheffler. — Zur Sprache des neuen Zolltariigefeges. — Folgen des papiernen Stils. 
Bon Dr. Walter Reichel. — Kleine Mitteilungen. — Sprehjaal. — Zur Schärfung des Sprachgefühls. — Büherihau. — Zeitungs: 
ihau. — Aus den Zweigvereinen. — Brieflajten. — Geſchäſtliches. — Anzeigen. ß 

1771. 1773. 

Goethe und die Sremdwörter (1. Aufzug.) Gottfrieds Sarthaufen. Gößens 

nab den Neubearbeitungen feiner Werte. Silo. Burg. 
. * 658,16:... wie ers meinem 255, 16: ... da ritt er aus und 

Männiglich bekannt, tlich bei den & des © s : eur 
WENN NENURDA MAERREREREN ce SEN RLAINEN ER KOER Dann Magte und ber die von nahm den Gölnern ein paar 

verein, ift der Spruch, den einjt Goethe in gerechtem Anmut 
über übertriebene Deutichtümelei gegen »die Spradjreiniger« ges Köln fo lang Iujonirte, bis Kaufleute weg und plagte 

ſchleudert Hat (Jahme, Xenien VI). Was ſich aber — ähnlich wie ſie's herausgaben. fie jo lang, bis fie das Geld 

fpäter bei Guftav Freytag — jo leicht der Erkenntnis entzieht und berausgaben. 

eben deshalb dem Feinden der Sprachreinigung zur Lehr, ihren (1. Aufzug) Der bifhöfliche Palaft. 
Freunden zur Wehr befannt zu werden verdient, das ift die ftille | 73,1: Beficatorien find wohl 270,2: Schröpfföpfe find wohl 
Mühe um ein deutfcheres Gewand, die ber Einzige gelegentlich) angebracht, wo fie ziehen. angebracht, wo fie ziehen. 
bei Umarbeitungen und abfchließenden Durchſichten aufgewendet hat. (2. Aufzug.) Adelheid. Weislingen. 

94, 25: Schüne Raritäten 290, 24: Echöne Sachen würs 

" würden mir vor die Mugen den mir vor die Augen foms 
Diefe Arbeit jei zunächft durch einen Vergleich des »Wöp« von lommen. men. 

1771 mit dem von 1773 und dieſes mit dem von 1787 beleuchtet. 

Dftober und November 1771 entiland bie erfte Niederjchrift, 

deren Schilderung im 13. Buche von » Dichtung und Wahrheit« 

jedem belannt ift. Es ift die zum erjienmale 1833 in der Muss heraus find, wollen wir fehn Franz: Da fei Gott für, 

gabe legter Hand veröffentlichte »Geſchichte Botifriedens von Ber: twie’3 geht 7 a dich, wein daB beſte keffen... 
lichingen mit der eifernen Hand, bdramatifierte, die jept auch in Adelheid, iſt eine Mtmos Aber um dic), Adelheid, ift 

Midyael Bernays’ » Zungen Goethee, Bd. 2, S. 44— 196 fteht. iphäre aa Leben, Wut Leben, Feuer, Mut. i 
Im Frühfommer darauf las Goelhe Herderd »Fragmente über thätigem Gtüd! u ! i 
die neuere deutſche Literature (Brief an Herder von Mitte Juli 98, 10: Hier liegt dein Feind, 

1772, Weimarer Ausgabe, IV. Abt., 2.8b., S. 17) und ver- 

(1. Aufzug.) Jaxthauſen. Maria. Adelheid. 

83, 30 f.: Wenn wir nur eine 279, 30 f.: Weislingen: Ich 
mal aus ber Atmofphäre will Bamberg nicht jehen . . - 

294, 10: Denn halten follen ſie 

und die reinfte Himmelsluſt mich hier nicht. — Wäre do 
nahm darin auch die vielen Rufe nad) einer treudeutichen, volls— — IE TER OU “ —— würde zur  beflemmenden bejier, wenn id) nicht Her: 
tümlich kräftigen, freilich nicht nüchtern und gedankenlos ge- tm — um bid) ber. gefommen wäre. Aber id) 

einigten Sprache. Hein Wunder daher, dab auch diefe For— will fort, — morgen oder 

derungen nachwirkten, als Goethe aus eigener Einſicht in die übermorgen. 
Mängel der erften Bearbeitung und infolge herben Tadels der- Bd 5 - 

felben durch Herder 1772 und 1773 die meifterhafte zwveite Ber Anderſeits iſt es and in Herders Geiſt, wenn umgeleßrt 
arbeitung miederfchrieb, Goh vom Berlichingen mit der eiſernen gelegentlich ein Fremdwort eingeleßt worden ift, wo es ſprechender 

Hand. Ein Scaufpiel«, die wir ebenjalld nad dem ⸗»Jungen erſchien: I. A ) Jart i. 
Goethe⸗, 2. Bd., S. 212479, anführen können. (J. Aufzug.) Jaxthauſer 

16, 21: Da find die Fürſien 2645.: Da find fie hinter her 

Man vergleiche folgende Fälle, in denen Fremdwörter eins eifrig dahinter Her und ſchrein und gloriiren von Ruh und 
fach verdeutſcht worden find: von Ruh und Sicherheit des Eicherheit des Staatd, 

1771. 1773. Staats. 
{l. Aufzug) Bor einer Herberge im Wald. (2. Aufzug.) Bamberg. Adelheid. Weislingen. 

Herberge. D. j. G. II, 246, 15: Sag ihm, | 101,6: Und der Phönig ward 207, 22: Und der Phönix prä- 
D. j. G. II, 49, 3: Halt mir er ſoll bereit fein, foll nad zum ordinären Haushahn. fentierte ji alö ein orbi» 

meinen Gaul parat. den Pferden jehen. närer Haushahn. 
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1771. 1773. 

(4. Hufzug) Nathauß. 
146, 31: . . . das Ebenbild de8 341,2: ... das Ebenbild bes 

Kaijerd, das ich auch in der Kaijerd, das ich auch in dem 

geſudeltſten Malerei verehre. geiudeltfien Conterfei. .. 

Als Goethe 1787 den Böp für die Göſchenſche Ausgabe durdı- 

ſah, erbat er wieder die Beihilfe Herder, und nad) der Weimarer 

Ausgabe (8. Bb., S. 313) ift ein Bettelhen erhalten, worauf 

diefer demgemäh auf »einige zu feine Ausdrücke im Staatsjtil in 

Weislingens Munde« aufmerkfam gemacht hat. BDiedmal gab 

die Bemerkung dem Dichter Anlaß, eine ganze Reihe deuticher 

Ausdrücke an Stellen einzufeßen, wo die fremde Wendung nod) 

1773 zur Kennzeichnung der Beitfärbung und der dem Fremden 

geneigten Hofluft geeigneter erſchienen fein mochte. 

1773, 1787. 

(1. Aufzug.) Bruder Martin fommt. » 

250, 11: Götz: Glüdlihe Re- Glüdlihe Wiederkehr! 

tour! 

Jarthaufen. Göpens Burg. 

254, 20: Harl: Aber muß dann Mber mu dann Vater aus— 

Papa ausreiten . . .„? reiten . . .? 

256, 18: Derjelbe: Der Bapa! Der Bater! der Vater! (Und 
der Bapa! fo immer.) 

(2. Aufzug.) Bamberg. Ein Saal. 

282, 22: Xiebetrant: Meine Meinen Nuftrag! 

ECommifjion! 

Bamberg. Zimmer der Adelheid. 

285, 23; Fräulein: Ein Halb Ein Halb trauriger Zug auf 

trauriger Zug auf feinem &e- jeinem Geſicht — ich weiß 

fiht war jo interejiant. nicht — gefiel mir fo 

wohl! 

(Ah) - » . ſehte ihn dadurch 

in den Nadıteil. 

256, 13: Liebetraut: (Ich) ... 

jete ihn dadurch in Des: 
advantage. 

286, 16: Dann redete ic von 

Bamberg und ging fehr ins 

Detail, erwedte gewiſſe alte 
been. 

Dann redete id von Banıs 

berg allerlei durcheinander, 

Großes und Kleines, ers 

weckte gewifje alte Erinnes 
rungen. 

Adelheidens Zimmer. 

292,24: Adelheid: Und wei ... maß id für einen Ans 
überhaupt nicht, was ich jür teil dran nehme. 

ein Intereſſe dran nahın. 

Bamberg. 
297,3: Adelheid: Deflamiert Scheltet die Weiber! 

wider die Weiber! 

297, 30: Diejelbe: ... daß ich 

über die Leute nicht denten 

mag, die mid; interej:> 

0. dab ich über die Leute 

nicht denlen mag, benen 

ih wohl mill. 

jieren. 

(3. Aufzug.) Augsburg. 

303, 6: Erfter Kaufmann: Er Er kommt eben den langen 

fommt eben die lange Allee Gang herauf. 
herauf. 

305, 9: Kaiſer: Wenn ich Krieg 

führte, müht ich fie unter 

meiner Armee haben. 

. . müßten fie mit mir zu 
Selbe. 

1773. 1787. 
Rager. 

317,13: Hauptmann: Erfhlägt - . . einen Haufen nad) dem 
uns ein Detachement nad) andern. 

dem andern. 

(Erfter) Saal. 
329, 16: Georg: Herr, wirhaben Herr, wir haben ſchlecht be= 

uns proftitwiert. ftanden. 
329, 22: Lerſe: Da zieht jo Da zieht fo ein Reihstnappe 

ein Neihämusje.. herum. herum. 

(4. Aufzug.) Ein großer Saal im Rathaus. 
344, 24: Gidingen: Er hatvon dich unter feinem Heer 

jeher gewünfcht, did unter zu haben. 

feiner Armee zu haben. 

Adelheidens Schloß. 
348, 5: Adelheid: follte er der ... den der Bejip meiner 

einzige fein... ., ben ber Zitel Gunſt nicht jchmeichelte? 

meined Gemahls nicht 

ſchmeichelte ? 

(5. Aufzug.) Bauerntrieg. 

354, 32: Link: er ift immer er bat immer für einen vedht- 

für einen rechtihaffnen Rit⸗ ſchaffnen Ritter gegolten. 
ter pajfiert. 

11. 

Vom »Klavigo«, der 1774 während weniger Tage ſogleich wie 
ans einem Guſſe und auf Grund einer franzöfiichen Vorlage ges 
ſchaffen ward, verdient e8 hervorgehoben zu werben, daß e8 Aufz. 4, 
Auftritt 2 (Weimarer Ausg. Bd. 11, ©. 111, 3.1) heißt: »Sein 
Pförtner jagt, er jei verreift.e 

Lehrreicher für die Erkenntnis der Stellung Goethes zu den 
Fremdwörtern ift die »Stella«e vom Jahre 1775. 

Zunächſt ſteht e8 mit dem » Pförtnere im »Klavigo« auf einer 

Stufe, wenn Lucie an der Wirtstafel (128, 21) die Beitellung 

vernehmen läßt: »Nur recht gute Brühel« 

Was fodann die Fremdwörter anlangt, jo müſſen zumächit 
natürlich diejenigen abgefondert werden, die für die damalige Heit 

die allein deutlichen ober üblichen Standes- und Fachbenennungen 

waren. Zur erften Gattung gehören: Madame Sommer im 

Perfonenverzeichnis, Mamfell zur Bezeichnung des beijeren bie» 
wenden Fräuleins (132, 21; 177, 16) und die Unreden Mama ımd 

Mamaden im Munde Luciens. Der zweiten Gattung gehören 
an: Eabinet für das einem einzelnen Familiengliede beſonders 

zugeeignete Zimmer (154,7 u. ö.), Porträt für Bildnis (151, 25), 

Boskett für Luftwäldchen (159, 15 und 175, 19), Violine für 
Geige (174,26), Ertrapoft (129, 4 und 158, 27) und Ehaife 
zu dreien (170, 21}, endlich die Wendung: daß er ihr die Kar 

pitalien unter dem Beriprechen größerer Prozente ablodte 

(161, 1). Einen noch heut umnerjeplichen Stimmungs- und Klang ⸗ 

gehalt hat das Fremdwort fchließlich in den Wendungen: »Das 

Rauſchen des Brunnens iſt mir Melodie« (138, 3) und: »Alle 

Mufit war nur Melodie zu dem lieben Liede meines Herzen: 

Stella, Stella, wie lieb du mir bift!« Bon biefen Bezeichnungen 
abgejehen, bleibt auf 70 Seiten der Weimarer Ausgabe nur bie 
nicht hohe Zahl von 18 Fremdwörtern übrig, ja ftreng genommen 

nur 17; denn des Poftillons Selbftlob: »Hab id) nicht gefahren 

wie Ertrapojt?« zieht in dem Wortipiel, mit dem Lucie darauf 
antwortet: »Das heißt, du haft aud) was ertra verbient«, ben 

Fremdausdruck unvermeidlich nad) fi. Bon den Übrigen Fremd» 

wörtern fonmen auf Fernando drei: Alſo ein Tete a Tete 

(141, 22), der Frau Baronefje (141, 26), Lieb und Treue 
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würden bier den Bagabunden feſſeln (156, 10); beögleichen auf 

Stella: in den Momenten, da fi die Blüte der Liebe erſchließt 

(146, 10), bie jühefte Konfufion (175, 8), daß mein Stolz dabei 

interejjiert war (177,4). Frau Sommer redet von einer Beit, 

da jede Kleinigkeit ihr intereifant war (130, 21), und von über: 

ftandenen Fatalitäten (130, 25), und Lucie nennt Fernando 

»Auf den Punkt arrogante (142, 9). Die meilten fremden Aus: 

drüde braucht die Boftmeifterin: Bajjagiers (127, 10), alert 
fein (127, 14), Serviette (132, 11), eine gute Condition 

ſuchen (133, 24), man fagte, der Herr hätte curioje Principta 

gehabt (135, 12), mandmal läßt fie uns invitieren und dis: 

furiert mit uns (139, 21); und der Boftillon verabichiedet ſich 

don ber jchnippiichen Lucie mit einem »Mdies!« Lmverfennbar 

fennzeichnet Goethe, und zwar ficher nach dem Brauche ſchon 

feiner Zeit, durch die Häufung der Fremdwörter im Munde der 
Pojtmeifterin das Streben einer anjtelligen Mittelſchicht, ſich 

durch Reben in fremder Zunge zu Bomehmeren binaufzuheben. 
Drittens find in der »Stella« wie im »&öß« in dem jpäteren 

Bearbeitungen einige Fremdwörter, die in der erjten Ausgabe 
itehen, getilgt worden. Man vergleiche die Lesarten 

in ber Handſchriſft und den 

Druden von 1776 — 79: 

1. Aufzug (132, 26): wenns 
einmal gedient fein foll, will 
ih nach Guſto dienen. 

Ebenda (132, 23): Sie müßten 

einen curiojen Geihmad 

haben, wenn fie Ihnen nicht 

gefallen follte. 

Ebenda (133, 4): Wär nur mein 

Mäddıen ſchon erwachſen, die 

Condition hätt mir nicht 

entgehen jollen. 

Ebenda (161, 16. 18): Bleiben 

Sie denn nun jept? Soll 

bes Bagierens fein Ende 

werden?... Denn am Ende, 

was iſt all dad Suchen 

amd Fahren und Schwadro- 

nieren? 

feit der Göſchenſchen Ausgabe 

von 1787; 

wenn ih mich einmal nad 

jemand richten ſoll, fo muß 

Herz und Wille dabei Sehr. 

Sie mühten einen ſonder— 
baren Geſchmack haben, wenn 

Ionen der Umgang — nicht 

gefiele. 

wird meine Tochter ein wenig 
größer, jo fol fie ihr wenig- 
jten® einige Jahr dienen. 

Werden Sie uns nun bleiben? 

Es iſt doch am Ende nichts 

anderes und nichts Befjeres. 

So bilden die beutjcher gewordenen Stellen 1787 immer eine 
ftattliche Meihe, und es läht fich erfennen, da Goethe damals 

dem beutjchen Ausdrude dort, wo er gleich treffend, wie ein 

fremder war, in fteigendem Make den Borzug gegeben bat. 

Zittau. Th. Matthias. 

Eine Gejehesitelle.') 

In dem $. 172 des Neichsftrafgefegbucdes fteht folgender Sap: 
»Der Ehebruh wird, wenn wegen besjelben die Ehe geſchieden 
iſt, an dem ſchuldigen Ehegatten, ſowie deſſen Mitfchuldigen mit 

Gefängnis bis zu ſechs Monaten beftrafte. Es iſt nun die Frage 
aufgeworfen worden, ob das Wort »Mitfchuldigene als Einzahl 
oder ald Mehrzahl aufzufafjen jei. 

1) Diefer Aufiag ift entftanden auf Grund von Gutachten der 
rren Profeſſor Dr. O. Behaghel in Giehen, Oberlehrer Dr. 
h. Matthias in Zittau und Oberlehrer Dr. K. Scheffler 

felbjt, die ich mir zur Beantwortung einer von juriftiicher Seite 
an die Schriftleitung gerichteten Anfrage erbeten hatte. Str. 

Die ſtarle Form des Eigenſchaftswortes (alfo im männlichen und 
lählihen Dativ der Einzahl m) ift anerfanntermahen dann an- 

zuwenden’), wenn fein jtarf abgewandeltes Geſchlechts- oder 
Fürwort (dem, einem, diefem uſw.) vorausgeht, alfo immer dann, 

wenn es überhaupt ohne Geſchlechtswort fteht. Es heikt zwar: 

»in einem hohen Wltere, aber: »in hohem MWiters; »von dem 

größten Wertes, aber »von großem Werte,. So iſt auch nad) 

jedem vorangejtellten Genitive, jomit auch nach »deijen, beren« 

bie ftarfe Form an der Stelle. Schiller jagt in der Braut von 
Mefiina: »mit der Myrte jungfränlidem Sranze« (B. 842), 

»in eured® Bufens tiefem runder (850), »mit des Schiffes 

eifendem Kiele« (926), »eines Schwures leihtem Pfande« (1004). 

Und fo muß es auch heißen: »in deſſen tiefem Grunde« uf, 
Man ſagt: »von dem äußeren Leben Boethes«, aber: »von Goethes 
äußerem Leben« und fo auch: »von befien Aufkerem ebene. 

Was aber von den Eigenſchaftswörtern als ſolchen gilt, das 
gilt von ihnen auch, wenn fie hauptwörtlich gebraucht werden. 

Aud dann behalten fie die dem Eigenſchaftsworte zufommende 
Doppelformigfeit. Nichtig ift: »von dem Yuheren Goethes«, 
aber: »von Goethes Hußerem«, »von deſſen Äufereme«; »zum 

Beiten des Staated«, aber: »zu meines Hauſes Beſtem« (fo 
Goethe); »zum Borfipender«, aber »der Verein, zu deſſen Bor: 
fipendem er gewählt wurde« ufw. Danad) muß es alfo heifen: 

an dem ſchuldigen Ehegatten, jowie fan) deſſen Mirihuldigeme, 

wenn, wie es hier zweifellos der Fall ift, die Einzabl, der an— 

bere ber beiden Gatten, gemeint iſt; »an deſſen Mitihuldigen« 
lönnte man nad; firengem Spradgebrauche nur auf eine Mehr: 
heit beziehen. 

Run ift allerdings der Sprachgebrauch in derartigen Dingen 
leider nicht jelten nachläſſig. Sehen wir ab von der in anderen 

Bälen vortommenden Vermischung ftarter und ſchwacher Formen, 

bejonders einer gewiflen Abneigung gegen die formen auf m, 
fo jcheint in unjerem Falle in erjter Linie eine faljche Mnalogie 

ftörend einzuwirlen. Weil fich nämlich die Benitive »dejjen, beren« 

im Gebraude mit den befißanzeigenden Fürwörtern »jein, ihr« 
nahezu decken, jo liegt hier eine fehlerhafte Formangleichung fehr 

nahe. Wie es alfo richtig heit: »von feinem Außeren«, fo 
lann danach die falfche Faffung entftehen: »von defien Äußeren« 
Und tatfächlich findet fich diefe falſche ſchwache Form zuweilen 

auch bei guten Schriftjtellem. Der Geograph Kirchhoff fchreibt: 

»deren Sitten, Sprache und ftaatlihen (jtatt: ſtaatliche) Eins 

richtungen (Geogr. Ziſcht. V, 486); Martin Greif: »Bewohner 

des Hochgebirges grade in deſſen erhabenften und abgeſchiedenſten 

Zeile« (nad Matthiad Epradıl. 61); A. v. MWinterjeldt: »die 

Unterhaltung mit dem lieben Kameraden, deſſen charmanten Frau 

und einzigen Tochter (nad) Heine Sprachh. 147a). Trotzdem 

find ſolche Formen aufs entichiedenjte zu befämpien, und mit 

Recht werden fie von Matthias und Heinge jowie von Sanders 

(Wib. d. Hauptſchw. 17. Aufl. 95a) für » Fehler«, »unrichtig« oder 

nicht forreft« erklärt. Eigentlich it dieſer Fehler ſaſt ebenfo 

ihlimm, wie ein anderer, der ebenfalls durd die ſyntakliſche 

Sfeichwertigfeit von »defjen, deren« und »jein, ihr« hervorgerufen 

wird, nämlich: »in derem Scloffee, »von dejjem Spruch« (fo 

Grenzboten 55, 41, 282) nach den richtigen Verbindungen: »in 
igrem Sclofjee, »von ihrem Spruch«. Wie ftarf das Sprach— 

gefühl in diefer Hinficht bei manchem erſchüttert ift, zeigt die 

Tatjache, daß Bornſcheuer in vollem Ernjte verlangt, »in deſſem 

Namene zu jchreiben; vgl. Stiche. 1899, 173. 

1) Eine Ausnahme bildet hier nur der männliche und fächliche 
Genitiv der Einzahl. 
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So ift e8 allerdings zu verfiehen, daß der Verjafler der frags 
lichen Geſetzesſtelle nad) dem Vorbilde »an feinem Mitjchuldigen « 

die Berbindung san dejjen Mitjchuldigen« gebraucht hat. Aus 

dem lag die Verwendung biefer faljhen Form bier um jo näher, 

als unmittelbar vorhergeht: »an dem fchuldigen Ehegatten«, und 

diefe hier richtige Form in dem Bewußtſein des Schreibenden 

noch nacwirten fonnte. Aber was den Fehler erklärt, rechtfertigt 

ihn noch nicht, und zwar um jo weniger, als er hier eine Zwei: 

deutigfeit der ſchlimmſten Art hervorruft. — 

Auch damit darf man die Form »Mitjchuldigen« in jenem 
Sape nicht rechtfertigen wollen, daß man auf die fubitantivifche 

Geltung des Wortes Hinweilt. Denn, wie ſchon oben gefagt, 
verlieren die Eigenfchaftswörter dadurch, dab fie hauptwörtlich 

gebraucht werden, ihre adjeltiviſche Abwandlung nicht. Der Unter- 

ſchied zwiichen »dem guten Weines und »gutem Weine« gilt in 
gleicher Weiſe bei »dem Borfipenden« und »ihm als Borfipendem« 

oder »dbem Herm N.N., Vorfipendem...« Zwar giebt e8 einige 
Fälle, in denen Eigenfchaftswörter, die zu Hauptwörtern gewor— 
den find, ihre Doppelformigleit aufgegeben haben und entweder 

nur ſchwach abgewandelt werden (»der Junges — Knabe) oder 
nur ſtark (»der Greid«, eig. »der Greife«, und bejonders viele 

fächlihe Wörter, wie das Gut, Necdt« ufw.). Bei diefen aber 

iſt die Subftantivierung eine vollftändige geworden, fie find zu 

Hauptwörtern erftarrt. Daneben bejtehen die lebendigen 

Eubftantivierungen, fo daß wir nebeneinander haben: »der Junge, 

ein Junge und »der Junge, ein Junger ·· Anders Wörter wie 

»Vorfigender, Mitichuldiger« ufiw., die ausichliehlich in der ziwels 

ten Weife, alſo mit abjektivijcher Abwandlung gebraucht werben 
müfjen. Nur bei zwel Wörtern biefer Art könnte man geneigt 
fein, fie wenigftens teilweiſe ihrer Doppelformigfeit zu berauben, 

bei »Beamter« und »Bedientere, und zwar deshalb, weil fie 
jegt nur noch als Hauptwörter und nicht mehr als Eigenſchafts— 

oder Mittelwörter verwandt werden (bemm »einem bedient fein« 

iſt nicht mehr gebräuchlich, und bei dem anderen verwendet man, 
wenn überhaupt, in partizipialem Sinne die urſprüngliche volle 

Form »beamtet«). Und jo verwirft z. B. Andreſen Sprachgebr. 33 
bie Form » Beamtem · in der Verbindung »ihın als Beamt eim · und 

empfiehlt auch bier »Beamten«. Wir können ihm nicht beiſtimmen, 

meinen vielmehr mit Matthias (Spracleben S.65 Anm.), daß man 

sihm ald Beamtem« zu jagen habe, jo lange man auch jagt »er 

als Beamter«e. Aber ſelbſt wenn man bier der fubjtantivifchen 

Geltung ein Zugejtändnis machen wollte, fo darf dies nimmer: 

mehr auf andere Wörter ausgedehnt werden, und wie es heißt: 

»dem N. N. als Bellagtem«, fo muß e3 auch heißen: »dem N. N. 

als Mitihuldigeme«, und nicht minder: san dem jchuldigen Ehe 

gatten fowie deſſen Mitſchuldigem«. — 

Es lann endlich noch gefragt werben, weldes Geſchlecht die 

Form »Mitichuldigeme Hier Hat, mit anderen Worten, ob der 

erfte Fall zu lauten hat: »der jchuldige Ehegatte ſowie deffen 

Mitichuldiger« oder: ». . . dejien Mitichuldiges«. Matthias 

Sprachleben 35 verlangt für ſolche Fälle, wo fich eine adjektivijche 

Form gleichzeitig auf männliche und weibliche Weſen bezieht, die 

ſächliche Form, wie z. B. Schiller fagt: »fommt alle herein, 

Mutter, Kinder, fürchte ji feinese Wir glauben aber, daf, 

wie es immer im Lateinifchen gejdieht, jo auch im Deutjchen das 

ftärfere männliche Geſchlecht als das überwiegende angejehen 

werden kann, und daß Schiller auch hätte jagen fünnen; »jürdhte 

fih) feiner. In unferem Sage will uns bie füchlihe Form 

»Mitjchuldiges« unerträglich hart erjcheinen. Bezieht ſich doch in 
allgemein gültigen Sägen das männliche Geſchlecht immer ftill- 

ſchweigend auch auf weibliche Weien mit, jo wenn wir von »bem 

Frommene« reden, wenn dad Geſetz von »dem Angellagten, dem 

Scyuldigen« uſw. ſpricht. Wir fehen aljo die Form » Mitichuldi- 

gem« als männlich am. Der Dativ muß ja in beiden Fällen 

»Mitfchuldigem« lauten. Aber es erſcheint uns nicht ausgeſchloſſen, 

daß der Geſehgeber eine unbewuhte Scheu gehabt hat, eben dieſe 

durch ihre Endung deutlich als männlich oder fächlich gelennzeich— 

nete Dativform auf sem zu verwenden, weil fie fih auch auf 

Frauen beziehen ſoll, und daß er durch jene Scheu zu der farb- 

foferen Form »Mitichuldigen«e verleitet worden ift. Aber auch 

durch diefe Erwägung ſoll die faljche Form nur erklärt, nicht 

jedoch gerechtfertigt werden. 

Braunſchweig. Karl Scheffler. 

Zur Zprache des neuen Solltarifgeſetzes. 

Bei der erften Leſung des neuen Zolltarifgefeges in der Sitzung 

des Deutichen Reichdtages vom 6. Dezember v. J. berührte einer 

der Redner kurz auch die Verdeutſchungen, die der Entwurf 

enthält. Wer den Entwurf aufmerkfam gelefen habe, werde ge- 
funden haben, daß in biefer Beziehung doch vielleicht des Guten 

etwas zu viel getan jei. Der Redner meinte, daß diefe Ber- 

deutichungsverfuche, die er an und für fich jelbjt begrüße, 

nicht in den BZolltarif hineingehörten, jondern daß das Sache ber 

Schule, der Erziehung ſei. Der Zolltarif dürſe feine Begriffe 
aufnehmen, die nicht ohne Beifegung des entiprechenden Freuid— 
worte verjtändlic feien. 

Die Frage iſt demnächſt aud in der Sikung des Gejamtvor- 

ftandes des A. D. Spradvereind vom 5. Januar d. 3. behandelt 
worden. Der Borftand jtellte ſich hierbei durdhaus auf den 

Standpunkt, den die Reichsregierung in der Begründung zu dem 
Geſehentwurf eingenommen hat (vergl. die Mitteilung Sp. 346 

des vor. Jahrg. der Zeitfchrift): »Wo ſolche Wörter Anwendung 
gefunden haben, die noch nicht mit Sicherheit als Gemeingut der 
deutſchen Sprache gelten, ift der entiprechende Fremdausdruck in 

Klammern beigefügt.« Außerdem wurde daran erinnert, daß gerade 

die in ber Sprache der Behörden (Poſt- und Eifenbahnverwal- 

tung ufw.) und der deutſchen Gejeßgebung unternommenen Ber: 
beutfchungen in jo kurzer Zeit Gemeingut geworden feien, daß, 

wer Berdeutfhungen überhaupt begünftigen wolle, fie gerade im 
Bolltarife gern jehen werde Es genüge, darauf hinzumeifen, 

weiche Fortſchritte in der Bejeitigung entbehrlicher Fremdwörter 

dem zielbewußten Vorgehen der Reichsbehörden und des Neichds 

tages, namentlid aber dem Bürgerlichen Gejegbuche zu verdanfen 
fei. Als ein Rüdjchritt würde es zu beflagen fein, wenn ber 

Standpunft, der bereits auf allen Gebieten des deutichen öffent: 
lien Yebens mit beftem Erfolge gewahrt worden fei, bei ends 
gültiger Feſtſtellung des Bolltarifs verlaſſen werden follte. 

Der Borfigende des Deutſchen Sprachvereins, Geheimer Obers 

baurat Sarrazin, hat daraufhin unter dem 30. Januar d. J. 

an jämtlidhe Mitglieder der Bolltariffommiffion des Reichstags 
nachſtehendes Schreiben gerichtet. 

Hochgeehrter Herr! 

Hierbei beehre ich mic die Februarnummer der Zeitſchrift 
des Deutichen Sprachvereins mit der Bitte ergebenjt zu über 
reihen, von dem Inhalt des erſten Nufjapes über die Sprache 

bes neuen Bolltarifgefepes freundlichſt Kenntnis zu nehmen. 

Zugleich geftatte ich mir im Auftrage des Vorftandes des 
Deutichen Spracvereind Ihnen als Mitglied der Bolltarif: 

fommilfion des Deuticen Reichstags die Bitte auszusprechen, 

gütigft dazu beitragen zu wollen, daß der Sprache des Zoll: 
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tarif® im Sinne der erwähnten Ausführungen und der maß— 

vollen Beitrebungen des Deutichen Sprachvereins befondere 

Nufmerkfamteit gejchenkt wird, daß namentlich auch die gewiß 

mahvollen und fachgemäßen Verdeutihungen im Entwurfe des 

Zolltarifgefepes nicht wieder aufgegeben werden. Nach Anficht 

des Bereinsvorftandes handelt es ſich dabei um einen wichtigen 
Dienft, der dem deutſchen Wolfe nicht bloh für die Reinheit 

feiner Spracde, jondern auch für die Stärkung des Bewußt: 

fein® eigenen Wertes und eigener Kraft geleiftet wird. 
In vorzügliger Hochachtung ©. Sarrazin. 

Solgen des papiernen Stils. 
Der Anwendung einer unnatürlichen, papiernen Ausdrucks— 

weije ijt die Strafe auf dem Fuße gefolgt in jener Kammerfigung 

vom 7. Februar in Dresden, nad) der das ganze Minifterium 

feine Entlafjung einreichte. In der Erklärung des Minifteriums, 

die der Minifterpräfident verlas, fam der Sa vor: »jondern 

es verallgemeinert dieje Anſchauung dahin, daß fie in der bloßen, 

durch ein pflichtwidriges Verfahren der verantwortlichen Ratgeber 

der Krone nicht veranlaßten UÜberſchreitung einer von den Sams 
mern bemilligten Summe für ein an fid) genehmigtes Unter 
nehmen eine Beeinträhtigung der Rechte nicht zu erbliden vermage. 
Das erſte »nichte (»nicht veranfahten Überjchreitung«) hat der Ab: 
geordnete Dr. Stödel überhört, und der Gedanke, der ſich dadurch 
ergab, hat ihm offenbar noch mehr in Harniſch gebracht und den 

Ton feiner Entgegnung verihärft. Aber es war fein Wunder, 

daß er das »nichte Überhörte. Denn dieſes »nichte jteht an einer 

Stelle, wo es niemand erwartet; ein natürlicher, gefunder Aus— 

druch ftellt es oben hin: »nicht durch ein pflichtwidriges Verfahren «. 

Bill man aber ben Ausdrud durdaus in Frage und Antwort 

zerlegen, jo muß das »nicdhte mindeſtens ſcharf betont werben 
(»Hauptton«), und diefe Betonung wird leider infolge der mans 
gelnden Zonbezeichnung beim Worlejen gewöhnlich weggelafjen. 

Ich Habe in meinen Sprachpfychologiihen Studien über die ganze 

Frage⸗ Antwortform ausführlic gehandelt und auf ihren Mih- 

brauch auf Seite 36 ff. hingewieſen. Ihre urfprüngliche und red⸗ 

nerijh wohl begründete Anwendung iſt die, wo Frage und Ant- 

wort angemejjen auseinanderliegen, die Frage an den Anfang des 

Sapes gejept ift, jo daß der Hörer Zeit bat, fid) die Frage vor- 

zulegen und dadurch auf die Antwort vorbereitet, geipannt zu 
werden. 8. B. In der bloßen Etarüberfchreitung fann das Minis 
fterium eine Beeinträchtigung der Rechte nicht erblicken.« Der 
Mißbrauch bejteht nun darin, daß die Zerlegung in frage und 
Antwort auch vorgenommen wird in Süßen, wo nod andere (»er- 
läuternde«) Sapteile dem fragenden Gliede vorangehen, daß aljo 

die Frage weiter hintergefchoben wird im Sape, und daß Frage 
und Antwort hart aufeinander folgen; alfo z.B. »Das Mıni- 

fterium kann eine Beeinträchtigung der Rechte in der bloßen Etät- 
überfreitung nicht erbliden.e Oder, wie ich einmal las: »Das 
ift jedenfalls chriftlich nicht.« *) 

Langebrüd b. Dresden. 

Rleine Mitteilungen. 
In der Vorrede zu feinem kürzlich erichienenen Heinen » Gott: 

ſched-Wörterbuch⸗ jagt Here Eugen Reichel auf Eeite VI: 
»Ich hätte ja vielleicht jehr berechtigte Gründe, an biefer Stelle 

laute Klage zu führen über diejen und jenen, nicht zum wenigſten 

über die Schriftleitung der Zeitfchrift des Deutſchen Spradjvereing, 

*) Bol. hierzu auch Ep. 6 f. diej. Jahrg. Str. 

W. Reidel. 

die, anftatt wie ſichs für fie gehörte, meine Gottiched - Beitrebungen 
zu unterjtügen, nabezu alled getan hat, um fie zu vereitelt; 

die mich für den Spradwerein mundtot gemadjt und mir durch 

ihre, jeder ermjthajten wijjenichaftlidyen Begründung entbehrende 

Abfertigung nicht nur die Möglichkeit geraubt Hat, eine billige 

Bolfsausgabe des »Deutichen« zu veranſtalten. ſondern auch 
das Zuſtandelommen dieſes Wörterbuches ſehr erſchwert hat.« 

Dem gegenüber ſtelle ich ſeſt, daß im Jahrgang 1900 der 
Zeitſchrijt, Spalte 310 und 342, und 1901, Spalte 64, 94 und 

128 empfehlende Anzeigen des Reichelihen Wertes »Wottjcheb der 

Deutjche« veröffentlicht worden find. Die Aufnahme diefer Ans 
zeigen ift auf befondere Beranlafjung des Herm Gchriftleiters 

unentgeltlich erfolgt, Außerdem enthält der Jahrgang 1901 der 
Beitichrift auf Spalte 77 eine Mitteilung des Herm E. Reichel über 

Gotticheb- Vorträge, Spalte 82 einen furzen Bericht über feinen 
im Bmweigverein Berlin» Charlottenburg gehaltenen Bortrag »Wotts 
ſched, ein Streiter für Deutichlands Größe-, Spalte 136 ff. eine 

Beſprechung des Meichelichen Buches »Gotifched der Deuticee, 

192 noch eine, die fechite Anzeige, jchliehlih auf Spalte 204 
eine Mitteilung des Scriftleiterd, zu deren Kennzeichnung ber 
Schluß wiederholt werben möge: >»... Eine gerechte Würdigung 
der großen Verdienſte Gottſcheds, in&befondere um die deutiche 

Mutterjprache, ift alfo im allgemeinen nur unter den... „Zünftigen‘ 

vorhanden. Um der Anertennung diejer Verdienſte Gottſcheds, 

vor allem aber einer gerechten Würdigung ſeines ſtarken natio— 
nalen Empfindens auch in den weiten gebildeten Kreiſen 

unſeres Volkes die wünſchenswerte Verbreitung zu verſchaffen, 

dazu ſind die in Reichels Buche in großer Zahl und mit Geſchick 

zuſammengeſtellten Ausſprüche und Auszüge aus Gottſcheds Schrif⸗ 

ten zweifellos ſehr geeignet.« 

Die Behauptung des Herm E. Reichel, die Schriftleitung der 
Beitihrift habe nahezu alles geihan, um jeine Gottſched-Beſtre—⸗ 
bungen zu vereiteln, iſt hiernach ſchlechthin unrichtig. Im 

Gegenteil hat der Leiter der Zeitſchrijt, ſowelt er das, ſelbſi⸗ 

verftändlich nach eigemem Urteile, auf fid) nehmen konnte, dieſe 
Beitrebungen nur unterflügt. Übrigens hatte ich Herrn €. Reichel 
an dieſen ihm mwohlbefannten Tatbejtand bereits bei anderer Ver— 
anlafjung nachdrüdlich erinnert. D. Sarrazin. 

— Aus dem Machtbereiche der deutſchen Spradie. Der 
Landrat des weſtpreußiſchen Kreiſes Schwep hat auf 
Grund des Geſeßes vom 28. Auguſt 1876 ben ausſchließlichen 

Gebrauch der deutſchen Sprache im gefamten Geſchäftsverleht ans 
geordnet. Sämtliche Gemeindevorjteher find angewiejen, fi im 

münbdlichen wie im ſchriftlichen Amtäverfehr, in mündlichen Ber: 

handlungen und in Niederichriften bei den Gemeindeverfammlungen 

und Gemeindevertretungen, in jchriftlichen und mündlichen Belannt⸗ 

machungen u. dergl. nur der deutfchen Spradje zu bedienen. Es 
iſt unftatıhaft, ſolche Belanntmachungen neben der beutjchen auch 

in polnischer Sprache zu erlafjen. Eingaben in polniſcher Sprache 
find zurüdzumeifen mit dem Anheimftellen, fie in deutſcher Sprache 

wieder einzureichen. Wer der deutjchen Sprache nicht mächtig ift, 

ift zum Gemeindevertreter nicht geeignet. 

— Der öſterreichiſche Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand 
bat ji) nad; der Meldung des » Breslauer Generalanzeigerd« bei 
den Neujahrsempfängen über die deutſche Staatsſprache in 

erfreulicher Weiſe geäußert. Er betonte das Recht des Staates, 

ſich — jelbjtverftändlich unbeichadet der Entwidlung der einzelnen 

Nationalitäten — zum Zwecke der für dad Staatswohl notwen— 

digen Einheitlicjfeit der Verwaltung einer VBermittlungsiprache zu 

bedienen. Zu den Veftrebungen der Deutichen, ihre Sprache als 
Staatsſprache zur gejeplichen Unerfennung zu bringen, ſoll er 

2 
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deshalb feine volljte Zuftimmung erllärt und die Bereitwilligleit 

ausgeiproden haben, fie madı Kräften zu unterftügen. Noch 

weniger aber fünne man eine einheitliche Heeres= und Kommando— 
ſprache entbehren, und weil Deutſch die einzige Sprache ſei, durch 

die man ſich in ganz Öfterreich- Ungarn verftändigen könne, fo 
müſſe es auch die Heeresſprache bleiben. 

Fr das Recht der deutſchen Heeresiprache hat fürzlich auch 

der ungarijhe Minifter ded Innern eintreten müſſen 

in einem Streitfalle zwiichen dem Kommando eines Armeetorps 

und einem Bezirkevorſtand von Oſen-Peſt. Diejer hatte nämlich 

ein Erſuchen der militäriihen Behörde um Veröffentlichung einer 

deuiſchen Belanntmahung zwar erfüllt, aber gleichzeitig erklärt, 
daß in Zukunft ſolche deutſche Schreiben nicht erledigt werben 

würden, da der Gebrauch der deutihen Sprache darin nicht am 

Plage jei. Der Mintjter, von dem Kommando um ein Gut: 

achten angegangen, entſchied darauf, daß der Bebraud) des Deut: 

ihren allerdings am Platze und der Einwand des Dfen-Peſter 

Bezirksvorjtandes hinfällig fei. 

Bezeichnend aber bleibt der Vorgang für die blinde Feind- 
jeligfeit gegen das Deutsche. Wer in Ofen-Peſt auch nur einmal 

zu Hüchtigem Bejuche war, jo fchrieb vor einiger Zeit die »Neue 

Vogtländiiche Zeitunge, der weih, daß die deutiche Sprache dort 

nicht fremd it. In den Gaſthöſen höre man Deutſch mehr als 

jede andere Sprache, auf der Straße, in den Kaufläden, übers 

al Hinge dem Fremden vernehmlicd; Deutich ins Ohr. Man 

fönne fid) darauf verlafien, auf Deutich überall verjtanden zu 

werden außer bei gewifjen Ämtern, wo das Gegenteil als vater: 
ländiſche Pflicht gilt, und außer im Verkehr mit Polizeiwachleuten, 

die an den Befehl gebunden find, den madjarijchen Charakter der 

Hauptjtadt zu wahren. Die Zuichrijt Hob dem gegenüber den 

Nupen und die Wichtigkeit der deutjchen Verkehräipradje für die 

Bewohnerjchaft Ofen-Peſts ſelbſt hervor mit dem Bemerten, daß 

der große Rüdgang des Fremdenverkehrs, über den ſich das 

Journal de Budapejt des Monfteur Chammon, »lied Salomone«, 

Hagendb den Kopf zerbredhe, ſich allein aus der türichten Ber: 

folgung der deutihen Spradye ertläre. Aber wie in Ofen-Peſt, 

jo in Temesvar. Dort wollte nach der »Kölniichen Volls— 

zeitunge ein deutſcher Profefior Georg Müller volkstümliche 

Vorträge halten naturwifjenichaftlihen Inhalte. Sie wurden 
unterfagt, weil dadurch — das madjariiche Stadttheater Einbuße 

erleiden fünne. 

— Über den Stand der deutihen Sprache in der Schweiz hat 
die dort im Dezember 1900 nadı zwölfjähriger Baufe veranjtaltete 

Voltszählung Nufjhlüffe gegeben, über die Dr. Zemmrich 

in den »Alldeutichen Blättern« (Nr. 6 vom 8. Februar) berichtet. 

Danadı wurden unter einer Geſamtbevöllerung von 3327336 

Köpfen ihrer Mutteriprache nadı 2310105 als Deutſche, 733220 

als Franzoſen, 222247 als Jtaliener, 33677 ald Nätoromanen 

und 14587 al® andern Böltern zugehörig gezählt. Das bedeutet 
für die Deutjchen eine Zunahme von 226575 db. i. 10,8 v. 9. 

für die Franzoſen 95248 oder 14,9 0. 9., für die Staliener 65641 

oder 42 v. H., für die Nätoromanen 302 oder 0,08 v. H. und für 

die übrigen Sprachen 5513 oder 64 0.9. Alſo ift unter den 

drei Hauptbeftandteilen die italienijch redende Bevöllerung, die bet 

der vorigen Zählung (1850 — 1888) zurüdgegangen war, jeitdem 

verhältnismäßig am jtärfiten gewachſen, aber auch die Zunahme 

des Franzöſiſchen übertrifft die des Deutjchen nicht unerheblich. 

Gleichwohl hält es Zemmrich für verfehrt, daraus ohne weiteres 

ſchon auf eine Erweiterung des franzöfiichen Sprachgebietes zu 

ſchließen. Erſt die gegemwärtig noch nicht vorliegenden Einzel 

ergebnifje für die Gemeinden werden über etwaige Verſchiebungen 

der Spracdhgrenze Auskunft geben. Borläufig ſteht feit, daß die 

Zunahme des franzöfiichen Beſtandteils überwiegend (94 v. H.) 

auf das jchon bisher franzöjiiche Sprachgebiet entfällt, d. h. alio, 

daß ſich im wejentlichen nur die Zahl der Deutichen vermindert 

hat, die im franzöfiichem Gebiet wohnen. Vollzogen bat ſich 

diefer Nücdgang, der fich zu einem grofen Teile aus der Ver: 

welihung deuticer Kinder erllärt, hauptfählich im Jura (in den 

Kantonen Bern und Neuenburg) und in viel geringerem Make in 

Wallis, dort beziffert er fih auf über 7000, bier (vgl. Zeitſchr. 

Sp. 18) erreicht er noch nicht 600. Dem gegenüber fteht eine 

geringe Zunahme der Deutjchen in Waadt, Genf und Freiburg, 
fie beträgt aber zufammen nur eiwa 2000 Köpfe. Die gemijcht- 

ſprachigen Bezirke der franzöfiichen Schweiz enthalten an Deutjchen 

(im Jura) Münster 34 v. H, Delsberg 25, Eourtefary und Neuens 

jtadt 20, Neuenburg 21, La Chaur de Fonds 15, Bal de Ruz 

und Boudry 13; (auf der Hochebene) Saane 22, Avenches 19,5, 

Bivis (Vevey) 18, Laufanne 13, Payerne 10, ferner Stadt 
Genf 14 und Eitten 16, Das aljo find die Landſchaften, wo die 

deutſche Sprache mehr oder weniger von der franzöfiichen bedroht 

ift und um ihren Beſtand zu kämpfen bat. Noch immer find es 

nahezu 90000 Deutiche, die daran beteiligt find, und wenn es 

gelänge, die Gebildeten unter ihnen zu vereinigen und zu flärfen 
in der Erleunmis und Werticäpung des gemeinichaftlichen Geiftes« 

lebens, das die Schweiz mit dem deutſchen Wutterlande verbindet, 

jo braudjte man fich um diefe verjprengten Stüde unjeres Boltes 

nicht zu forgen. 
Viel geringer ift die Gefahr im deutichen Sprachgebiete. Bon 

ben 27000 Franzoſen der deutfchen Schweiz fällt ein volles Drittel 

auf Biel und feine Vororte, und das zweite auf die großen 

Städte Bern, Bajel und Zürich, wo fie in der Maſſe der Bes 
völferung verichwinben. 

Über die voraussichtliche Eimwirkung der auferorbentlid; großen 

Einwanderung von JIlalienern in die deutſche Schweiz — gezählt 

find 42000, und im Sommer joll ſich diefe Zahl vervielfadhen — 

äußert ſich der Bericht noch nicht. Er jtellt dagegen einen Heinen 

Gewinn des Deutfchen auf italieniichem Spradboden feit, im 

Teſſin, wo fi die Zahl (3340) faft verdoppelt hat. Endlich ift 

eine Vermehrung (um 4665) in Graubünden zu verzeichnen. 

Wir benugen die Gelegenheit, um auf einen aus Bern ge: 
äußerten Wunſch betr. die Zurüdjegung alter deutſcher 

Ortsnamen nochmals hemorzuheben, daß die in Zeitichriit 1901 

Sp. 173 genannten Neiichandbücher und Fahrpläne nicht amtlic) 

jind; geiagt war e8 dort aber ſchon. Auf den milttärtichen Dienit- 

farten (Dufours Generallarte) finden ſich von den dort angeführten 

Ortſchaften diefe franzöſiſch: Delömont, Moutier, Neuveville, Sion, 

Sierre und Eourgevanz, dagegen deutſch: Biel, Freiburg, Twann, 

Ligerz, Fräſchels, Kerzers, Galmig, Murten, Münchenmwyler, 

Düdingen, Salgeſch, Leuk, Turtmann, Raron, Viſp und Brig. 

— In einem jehr verdienftlidhen Vortrage hat zu Wiesbaden 

Prof. E. Liefegang die Geſchichte der vlämiſchen Bewegung 
behandelt, Ein Überbli darüber auf Grund diefer ſachtundigen 

Darſtellung wird auch ſehr vielen unſerer Mitglieder erwünſcht 

fein; denn auch die belgiſchen Niederländer, die Vlamen, kämpfen 

um deutſche Spradje. Der Gegenfaß zwiſchen diefen Nieder: 

franten und den franzöjiich geſinnten Wallonen (»jrenstollen« 

jagen die Vlamen) ift zuerjt hervorgetreten, als Napoleon I. das 

Mündungsgebiet der Schelde zu einer franzöfiichen Provinz zu 

machen verfuchte. Mit dem Wiener Kongrefie, der die füdlichen 

Niederlande mit Holland, vereinigte, janden die erjten Bemühungen, 
das Franzöſiſche zur Alleinherrichaft zu bringen, zumächft ein Ende. 

Als aber diefe Vereinigung 1831 wieder zerriſſen wurde, ent 
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brannte der Sprachenftreit von neuem und heißer ald zuvor. 

Trotzdem die Berfafjung des neu gebildeten Königreichs Belgien in 
8.7 beiden Sprachen gleiches Recht zumies, und die Bevölkerung 
zu %, vlämijh war, gelangte in Heer und Nectiprehung, in 

Verwaltung und Schule das Franzöſiſche fait zu voller Allein- 

berrichaft. Aber ſchon wenige Jahre danach beginnt der Wider: 

ftand. Die big etwa int Jahr 1535 zurüdreichende »vlamice 

beweeginge, von Schriftitellern und Gelehrten ins Leben gerufen, 

beichräntte fich zwar anfangs auf die Erforſchung des älteren 

vlämischen Schrifttums. Gleichzeitig aber fingen nambafte Dichter, 
unter ihnen beſonders Confcience, damit an, fi der »Sprace 

der Dienftboten«, wie die Wallonen höhnten, zu bedienen, und 

ein neuvlämiiches Schrifttum entjtand, das, fpracjlich nur wenig 

vom Holländifchen verfchieden, vornehmlich in der volfstümlichen 

Erzählung Hervorragendes geleiitet hat. Noch 1870 hielten ins 
deſſen angejebene Vlamen die Bewegung für ausfihtslos und die 

Stellung des Franzöjiihen für unerſchütterlich. Aber jeitdem die 
Frage dann in® öffentliche Leben getragen, und zuerjt 1873 durch 

den Abgeordneten Coremans ein Geſetz durchgebracht worden war, 
das die Anwendung des Vlämiſchen im Strafredtöverfahren zus 

lieh, gewannen die Blamen mit echt miederdeuticher Zähigfeit von 

Jahr zu Jahr in der &emeindes und Landesverwaltung, im 
niedern und höheren Bildungswejen unaufhörlih an Boden für 

das Necht ihrer Mutterfprache, und 1893 errang dieje jogar den 

Eingang in die Hammer. 
Mit undegreiflihem Gleichmute ſchauen die Holländer nach den 

trüben Erfahrungen der beigifhen Revolution diefem Kampfe ihrer 

Stammesbrüder zu, und die zahlreichen in Brüfiel, Antwerpen ufw. 

angejejjenen Deutſchen find leider zu einem grohe Teile gewöhnt, 

die vlämische Frage mit den Mugen ihrer franzöfiich = wallonifchen 

Geſchaftsfreunde aus den regierenden Klaſſen zu betrachten. Die 

engverwandten Deutichen find die einzigen, an denen die Vlamen 

einen Nüdhalt haben künnen und wollen, und wie fie mit rühren 

der Begeijterung den deutſchen Siegen und dem neuen Reiche in 

Wort und Lied zugejubelt haben, jo kann und darf es dem 
Deutichen lünftig nicht gleichgültig fein, ob eine fich an Frankreich 

anlehnende und offen und geheim von dort aus unterjlügte Minder- 

beit einen kräftigen deutichen Rolls: und Sprachſtamm von Biert: 

halbmillionen vergewaltigt. 

— Die dentihe Schule zu Johanucsburg, eine Pflanzſtätte 
der deutſchen Sprache in Südafrila, die vor dem Stiege rund 

300 Schüler und 9 Lehrer umfahte, it in gröhter Gefahr ein- 

zugeben, wenn nicht rasche Hilfe fommt. Denn der Zuſchuß der 

Regierung von Trandvaal ift weggefallen, und die engliſche Re— 

gierung will eine Anjtalt mit deutjcher Unterrichtäfprache nicht 

unterftügen. Daher hat der Deutſche Schulverein einen Aufs 

ruf erlafjen zur Sammlung von Geldern, die er unter der Angabe 
»Sammlung Jobannesburge an den Banfgeren H. Sauvage in 
Berlin W*, Zaubenjtr. 15, einzujenden bittet. 

— Sowohl bei der Kaiſerlich Deutſchen Reichspoſt ala bei der 

Königlich Bayeriſchen Poft: und Telegraphenverwaltung find einige 

nene Amtöbezeihuungen eingeführt worden, mit denen aber jpradjs 
lich nicht viel Staat zu machen ift. Am wenigiten mit denen der 
Neihspoft. Der längliche » Ober: Pojtdireltionsfefretäre ift zwar 

als »Dber-Poftpraltifant« durch Verluft dreier Silben weniger 
unausfprechlid) geworden, hat aber vom Standpunkte der Sprad) 

reinheit aus nichts gewonnen. Ebenfowenig der zum ⸗Poſtinſpel⸗ 

tor« beförderte »Poftlaffierere. Nur der »Pojtrate hat mehrere 

weniger deutſche Zitel verdrängt, und das iſt erfreulich. In 

Bayern ijt aus dem »Oberingenieur« ein »Oberpojtrat«, aus dem 

»Bezirtäingenteur« ein »Poftrate umd aus dem »Pojt= (oder Tele: 
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graphen) laſſierer ein »Boftmeiftere geworden. Man hat alio 

drei fremde Bezeichnungen durch deutſche erſetzt, und faft fünnte 

es ſcheinen, als herrſche bier ein fpradjlicher Grundſatz vor. 
Behlte! Denn der gut beutjche »Zahlmeifter« bat dem » Poft- 
infpeltor« weichen müflen, und im übrigen ift der Teufel durch 

Beelzebub ausgetrieben worden. Dies an Beijpielen zu zeigen 

verbietet die Länge der Titel. — Man ift geneigt, Titelfragen 

in jpöttiiher Form zu behandeln, während fie doc für die Be: 

amten ginen ernjten Hintergrund haben. Aber bei aller Anerkens 

mung ihrer Bedeutung iſt es lebhaft zu bedauern, daß die meiften 

Titel heutzutage erft dann beliebt und erftrebenswert werben, 
wenn jie fremden Sprachen entjtammen. Der »Gerichtöjefretäre 

dankt beiten® für den »Werichtsichreiber«, der » Oberfehrere ift viel 

lieber » Brofefior«, und was würden gar die Herren »Afiefjoren, 

Referendare, Attacdyed« ujw. jagen, wenn man ihnen deuiſche 

Bezeichnungen beilegen wollte? FM. 

— Zu der Mitteilung der Februamummer (Sp. 45) über 
nachläſſige Sprade im Etat (Haushalteplan) des bayrifdhen 
Staatöminifteriums für Kirchen» und Schulangelegenheiten er- 
laube ich mir, darauf Hinzumeifen, daß dieje Mikhandlung ber 

beutihen Sprache in amtlichen Schriften in einem ſcharſen Gegenſatze 

ftebt gerade zu dem Verfahren derjelben Regierung auf deutichiprach- 
lichen Gebiete jhon in fehr alter Zeit. In der hiefigen Stadtbücherei 

befindet fich unter den Seltenheiten, welche den Befuchern mur 

unter Glas gezeigt werden, ein dickes Buch in Folio, pradt« 

voll auf Pergament gedrudt, die »NReformation ber bairis 
ihen Landredite«, München 1518. Die Urichrift dazu ijt be— 

reit® 1515 verabſchiedet. Diele ift, troß dem in dieſer Hinſicht 

fo fichwierigen Gegenjtande, in reinem und dabei vortrefflichem 

Deutſch abgeſaßt. Die bayriſche Kanzlei ftand damals, vor 

400 Jahren, in Bezug auf Kenninis und Behandlung der deut: 

ihen Sprache offenbar im Vordertrefien, und es bedarf wohl nur 

diejes Hinweiſes, um den bermalen noch bejtehenden, oben ge- 

rügten Mißſtand zu befeitigen. Schriften, die für das ganze 
Volt beftimmt find, müſſen unbedingt in gemeinverjtändlicher 

Sprache verfaßt fein, fonft find beide Teile angeführt: das Volk, 

für das die Schrift beftimmt ift, weil es fie nicht, ober micht 

richtig, verfteht, und die Negierung, weil ihre Schrift nicht ver— 

ftanden und jomit der Zwed der Beröffentlihung nicht erreicht 
wird. Alſo gut deutfch alle Wege! 

Frankfurt a, M. Martin May. 

— Ablehnung wilfenichaftlicher Fremdwörterei. Immer öfter 
zeigen ſich erfreuliche Beweife dafür, daß auch bei wiſſenſchaft— 

lichen Büchern neben dem Inhalte die Form der Darjtellung 

twieder, wie es früher allgemein üblich geweſen ift, einer Bes 

fprehung gewürdigt wird (vgl. Ziſchr. 1899, Nr. 2, Ep. 40/1). 

So fagt G. Krueger (Berlin) in einem Keinen Mufjage über ein 

Buch von Paul Salmann (»Bernard de Mandeville und die 

BVienenfabeltontroverfe. Eine Epifode in der Geſchichte der englis 
ſchen Auftlärung«) im 30. Bande der »Engliihen Studien« S. 349: 

»Reintich berührt, dat Safmann völlig unnötigen Fremdwörtern 

eine ſolche Vorliebe zeigt, daß vielfach nur noch die Bindeglieder 

der Rede deutich find; das wimmelt von Limitationen und Rejtrifs 

tionen, von Egoismusethit des öfonomiichen Materialismus, die 

Formulierung iſt chilanös, die Marime der Handeldnationen ift 

Import und Exbort, ein prononziert pofitives Diftum, Diskuffion 

eines der Kontrobersthemen, etwas originell ifluftrieren, Lektüre: 

Neminiizenzen. Gaben wir das äü la modesfauberwelid des 
17. Jahrhunderts nod) immer nicht überwunden ?« 

Bonn. J. E. W. 
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— Reeital. Das »Recital« macht alſo in der Tat Schule, 
wie ich ſ. 8. befürchtete (Itſcht. 1901, Nr. 11, Sp. 324). Damals 
ſchrieb mir gleich Schriftleiter Melihar in Linz a. d. Donau, 

daß man dort jchon ein »Recital«, ein »Ghopin:Reeital« u. ä. 

gehabt Habe. Eben aber bringt num auch die Köln. Ztg. eine 
Anzeige über »3 ChopinsRecitals gegeben von Raoul 
von Koczaläfy«, in der dann auch die »Programme des 1., 2, 

3. ChopinsRecitals« veröffentliht und Mitteilungen darüber ge: 

macht werben, was »Numerierte Abonnementslarten für 3 Re- 
eitals« ufm. foften. Wie wird das unglüdfelige Recital wohl aus- 

geiprochen werben ?? 

Bonn. Dr. ®ülfing. 

Spredfaal. 

Denunziant. 
(Bergl. Ar. 1 Ep. 19.) 

In bemniihen Gejepen und Sprachvorſchriften fteht hierfür 
immer »der Berleider«. Viktor von Graffenried. 

Union postale universelle. 

In diefem Winter find maffenhaft Roftfarten mit vieliprachigen 
Aufichriften in Handel gebradjt worden; die deutſche — 
iſt ganz in dem Sprachgewimmel verſteckt. Wie ſehr dieſe neue 
Erſcheinung aufgefallen iſt, zeigt u. a. die merlwürdige Er— 
tlärung, die uns dafür aus Hamburg mitgeteilt wird, daß 
gewöhnliche deutſche Poſtlarten obme den Bordrud Union postale 
universelle in Frankreich von der Beförderung ausgejchlofien 
würden, Für ſachverſtändige Aufllärung würde ich dankbar fein. 

Streider. 

Sur Schärfung des Spracgefilbls. 

163) Nachdem ich meinen 

Koffer geichloffen und meine 
Neifeeffelten in Ordnung 

hatte, madte ih mir mit 

unferm Gafte nod etwas zu 
ſchaffen, um fo mehr, als der: 

jelbe ein liebenswürdiger und 
freundlicher Herr geweſen ijl.« 
(Erinnerungen eines ehem. pfälz- 
Rei. Leutnants aus dem deutſch⸗ 

franz. Kriege S. 266, mitget. v. 

Prof. Alb. Heinge in Stolp.) 

164) »Geitügt auf 20 jährige 

practiiche Erfahrungen ver- 

legte id meinen Wohnſitz nach 

Caſſel und werde die Praxis 
bes Herm Zahnarzt A... fort: 

führen.e (Aus einer Zeitungs: 

anzeige mitgeteilt von Direltor 

Dr. Lohmeyer in Staffel.) 

163) Nachdem ih meinen 
Koffer geſchloſſen und mein 

Reijegepäd in Ordnung ges 
bradyt hatte, widmete ich mich 

noch etwas unjerm Gajte, um 

fo mehr, al& diejer ein llebens⸗ 

wiürdiger und freundlicher Herr 
war. 

164) Geſtüht auf zwanzig: 

jährige Erfahrungen, werde ic 

in Kaſſel, wohin ich meinen 

Wohnſitz verlegt habe, das Wes 

ihäft des Herm Zahnarztes A. 

fortführen. 

Nicht die Verlegung des Wohnſitzes jtüßt fi auf zwan— 
zigijährige (befier ala 2 jährige) Erfahrungen, ſondern die 
Hlihrung des Geſchäſts. Die Hinzufügung des Beiworteö prat⸗ 

tifch iſt bier bei »Erfahrung« unnötig. Statt »verlegte ich⸗ — 

muß es heißen: »habe ich verlegt«, weil die Handlung als 
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abgeichlofien und in ber Gegenwart fortwirkend anzufehen it. 

Da Zahnarzt fein Titel ift, fo ift e8 beſſer, auch in der 

Berbindung mit »Herr« die Fallbiegung eintreten zu laſſen. 
Die Herren Brenner und Brejjel ſchlagen ala Berbefjerung 

vor: »Ich habe meinen Wohnſitz nad) Kaſſel verlegt und werbe 

bier geftüßt auf... . . fortführen«. 

165) »Oberleutnant v. 9. ift 

am 27. Juli auf einem Pa— 
trouillenritt... . erirunfen 

bei dem Berfuch, zwei eben= 

falls ertrunfene Musfetiere 

zu retten.«e (Mus einer mili- 
täriihen Meldung.) 

165) Oberleutnant v. 9. ijt 
am 27. Juli ertrunfen, als er 

bei einem Streifritt ben vergeb⸗ 
fihen Berſuch unternahm, zwei 
ertrinfende Musfetiere zu retten. 

Her Erbe jchlägt als Verbeſſerung vor: »Oberleutnant 
v. H. hat am 27. Juli auf einem Streifritt .... den Tod 

in den Wellen gefundene —, weil fo das Beitwort an 

den Schluß des Sapes komme, die Wiederholung des Wortes 
sertrinfen«e vermieden werde, und bei der Mitteilung einer 
heldenmütigen Handlung, wie fie bier ftattfinde, eine gemäßl- 
tere Ausdrucksweiſe am Platze jet. 

166) » Hier ſchloß er eine mili⸗ 

täriihe Vereinbarung wegen 
Bejegung der Feitung Mainz, 
dem Schlüſſel des Deutichen 
Reiche, ab.x (Aus dem Sam: 

melwerf: Napoleon I., Revo— 

Iution und Kaiferreih, Berlin 

1900, ©. 100.) 

166) Hier ſchloß er einen milis 

tärifchen Bergleih ab megen 
Belegung der Feitung Mainz, 
des Schlüfield des Deutichen 

Reiches. Oder: — über die Bes 

ſetzung von Mainz, dem Schlüjjel 
des Deutichen Reiches. 

Unſchön die Zufammenjtellung dreier Hauptwörter auf 

sung, und das Nachhinken des Wörtchene ab. Beifap- (Ap- 
pofitions=) Fehler: »dem Schlüfiel«. Derjelbe Bf. fchreibt auf 
derjelben Seite: ⸗Durch Dlantua und einem Teil der terra 

firma«! Überhaupt ift es auffällig, wie oft der Wemfall im 
Beilag unrichtigerweiſe gebraudt wird. Im Dresdner Ans 
zeiger (Montags: Beilage 30. 9. 1901) fchreibt ein Gelehrter: 
über die Minderwertigfeit feines Niglon, jenem etwas rühr- 

ſelig⸗ thränenreihen Melodrama.e In dem »Eirfular«e (Rund: 

fchreiben) eined Majord a. D. aus Konftantinopel Tieft man: 

»Dant der Unterftügung des hochw. Heren Erzbiichofes Bo— 
netti, apoſtoliſchem Vitar und päpitlichem Delegaten.e Anna 

von der Val jchreibt in einem Kinderbuche: »So kann id 

Eurer nur gedenfen, als ben Schußgeiftern, die mich ums 

ſchwebt und geführt haben.« In einer Erzäblung für die 
reifere Jugend von K. May fteht zu leſen: »die Wohnung 

des Nitſas-Ini, dem oberjten Häuptlinge bes Navajovolfes.« 

Osc. Höder jchreibt: »der mannigiachen Erzählungen . . 
gedenfend, die er aus dem Mumde feines Großvaters, 

des Shjührigen Greifes Konrad von Neite, vernommen, 

einem der waderjten Streiter gegen die hofjärtige Polens 
madht.e In der Deutjchen Revue (Oftober 1901 ©. 14) lieft 

man in einem Auffate von E. von Bergmann: »Das runde, 

weiche Händchen des Kindes, Durch eine tiefe Furche, einem 

reizenden Armbändden, von dem Vorderarm getrennt.« 

167) Ju Moskau, wo fie fi 

i. J. 1805 niedergelajien hatte 
— oder: to fie jeit 1805 lebte. 

167) »In Moskau, wo fie 

fi) ſeit 1805 niebergelafien 

hatte, verlor fie —.« (Beitungs- 

nadyricht, mitget. von Dr. Wül- 

fing in Bonn.) 
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168) »Eliminiert man aus 

den Konftruftionen Eyprians 

alles das, dem in feinem eigenen 

Sinne Konkretes nicht ent- 
ſpricht, fo iſt vor Allem jede 

Prärogative des jemeili- 
gen römiſchen Biſchofs zu eli- 
minieren.e (Aus Harnach, 
Dogmengeſchichte 1* ©. 452.) 

Unnötige, die Klarheit 
Fremdwörter. 

169) » Am Girabe ſang ein aus 

den Schülern der Oberklaſſen in 
der Eile der Ferien auf— 

geraffter Männentor.« (Mus 

dem Jahres bericht einer Obers 
realſchule unter ber »geſchicht⸗ 

lichen Überfiht der Schule« 
(richtiger: Überficht über die Ge- 
ſchichte der Schule). 

168) Au dem, was man aus 

Eyprians Bedantengängen (Aufs 

ftellungen) entfernen muß, ba 
ihm nad) feiner eigenen An— 

ſchauung nichts Tatfächliches ent- 

ſpricht, gehört vor allem der An- 

ſpruch des römiſchen Biſchoſs 
auf den Vorrang. 

des Gedantend beeinträchtigende 

169) Am Grabe fang ein 

Männerdior von Schülern ber 

Obertlaſſen, fomweit fie während 

ber ferien in der Eile zufams 

mengebracht werben fonnten. 

Unter »Eile der Ferien« fann man bod wohl nur das 

rajche Enteilen der ferien verftehen. 

Der Ausdrudf Männerdor für aufgerajit werden? 

Können Männerhöre 

Schüler hat bei einigen Herren des Prüfungsausfchufies 

Anſtoß erregt: »Sind Schüler Männer ?« Es ijt aber ein 
Fahausdrud. An der Tonkunft unterjcheidet man Männer: 

or (die zwei Männerftimmen), Frauendor (die zwei Frauen— 
ftimmen) und gemiſchten Chor (alle vier Stimmen). 

170) ⸗Im Zirkus Schumann 

find die Singhafefen noch für 

zwei weltere Abende prolons 
giert worden.« (Zeitungsnach⸗ 

richt, mitget. von D. K. Zunz 
in Frankfurt.) 

170) Im Birtus Schumann 

ift das Gaftipiel der Singhalefen 
nod um zwei weitere Abende 
verlängert worden. 

Prolongieren heiht verlängern; man prolongiert Wechſel 

u. dgl., aber nicht Perjonen. 

171) »Alfo der von uns in 

geredtjertigter Weile peti— 

tionierte halbe freie Sonn- 

tag joll zu fleißiger Arbeit be- 
ftimmt fein, um fpäter eins 

mal tüchtiger Handelsherr zu 
werben?« (Aus einer Er 

Härung ber Handlungegehilfen 
Dresdens im Novbr. 1899.) 

»Berechtfertigt« verwechjelt mit »berechtigte. 

171) Alſo den halben Sonn: 

tag, der uns auf unſre beredi: 

tigten Bitten freigegeben worden 

iſt, follen wir zu ſleißiger Arbeit 

anwenden, um fpäter einmal 

tüchtige Handeläherren zu wer⸗ 
den? 

Man petitio- 

; Stämme oder Grundformen ihrer Beitanbtelle geordnet. 
‚ zweiten Tafel it S. 9 ftatt speiro (Stamm sper): säe verfehents 

niert um eine Sache, aljo giebt es feine »petitionierte Sache«. 

Nicht die Art und Weife de »Petitionierens« ift beredtigt, | 
fondern bie Bitte jelbft. Um — zu werden jhwebt in der 

Luft; wie es hier fteht, mühte der Sonntag ein tüchtiger 
Handelsherr werben. Einen älmlichen Fehler in der An- 
wendung der Nennform (des Infinitivs) teilt &. Uhlig aus 

dem Lebenslauf eines ſchweizeriſchen angehenden Studenten 
mit (in der Beitichrift Das humanift. Gymnaſ. v. J. 1897, 

&. 184). Diefer ſchrieb: »Es ift der langjährige Wunſch 

meiner Eltern, Theologie zu ſtudieren.« Hierher gehört 
auc ein Sa aus einer Anzeige der Kölniſchen Rhein- Dampfs 
ſchiffahrts⸗ Geſellſchaft, den ich Herm Dr. Körnicke in Müls 
heim a. Rh. verdanle: »Alle unjere Doppelreije= Fahrſcheine mit 

10tägiger Gültigfeit werben von jept ab auf 45 Tage gültig 
gefteflt, ohne ben Preis zu erhöhen. Richtiger: erhalten 

. . eine Gültigkeit von 45 Tagen, ohne daß ihr Preis er- 

höht wird, oder: ohne Erhöhung des Preiſes. 

Geprüft von den Herren Behaghel, Brenner Erbe, 5* 
hull, Lohmeyer, Lyon, Matthias, Pietſch, Preſſel, Saalfeld, 
Scheffler, Seemüller, Wappenhans. 

Bemerkungen über die vorjtehenden Sätze, B en. a. bittet 
man einzufen an Proſeſſor Dr. Dunger in Dresden-A., 
Schnorrftraße 3. 

Bücherſchau. 

Ad. Hemme, Kleines Verzeichnis griechiſch-deutſcher 
Fremd- und Lehnwörter. Leipzig, Ed. Avenarius, 1901. 
IV und 458. Geh. 1.4. 

Hemmes größere Schrift »Wa8 muß der Gebildete vom Griedhi- 
ſchen willen?« vom Jahre 1900 mit ihrem außfübrlihen Ver— 
zeichniſſe der aus dem Griechiſchen entlehnten Fremd⸗ und Lehn- 
wörter hat wegen ihrer Gediegenheit Überall bereditigte Anerfennung 
nefunden. Das jepige Schriften ift ein im allgemeinen ebenfo 
forgfältiger Auszug daraus für Zöglinge der höheren Schulen und 
alle die Gebildeten, die feine eingehenderen Fach- und Sprad;: 
ftubien treiben; und da der Übelſtand noch lange empfunden 
werben wird, dak das Studium der angewandten Wiſſenſchaften 
in fteigendem Make anf die modernen, namentlich naturwiſſen⸗ 
Ichaftlichen Unterrichtäfächer gen wird, die Fachausdrücke 
dagegen auch auf biefen Gebieten ebenfo überwiegend griechiſch 
find, fo lann das Heftchen als Berater in den daraus entftehens 
den Nöten dringend empfohlen werben. Ein kurzer —— 
Teil gibt eine Einführung in das Verſtändnis der echiſchen 
Laute und Wortbildung, dazu zwei alphabetiſche Tafeln der griechi⸗ 
ſchen Wörter, die befonders häufig den erjten oder dem zweiten 
Teil zuſammengeſetzter Wörter bilden. Darauf folgen zwei gleid) 
falls alphabetifche Verzeichniſſe, in deren erftem die Lehnwörter 
aufgeführt find, und zwar fo, daß Zahlen vor ihnen zugleich die 
Beit ihrer Aufnahme andeuten. Das zweite, umfänglidite (S. 19 
bis 45) bringt die Fremdwörter, und zwar gruppenmeife um an 

In der 

lich sper sühe gedbrudt, unter den Lehnwörtern möchten fünfti 
die urdeutſchen Wörter Barfch, Bolle, Kamm und Rump! 
verſchwinden. 

Bittau i. S. Theodor Matthias. 

Heimatklänge aus deutihen Gauen. Für jung und 
alt ausgewählt von Dr. Ostar Dähnhardt. Mit Buchichmud 
von Robert Engels. I. Aus Marſch und Heide (170 ©.). 
1. Aus Rebenflur und Waldesgrund (185 ©.). III. Aus Hochland 
und Schneegebirg (186 S.). — Leipzig, B. G. Teubner. 1901 
und 1902. — In künftleriichem Einbande je 2,00 .#. 

Schon 1864 jagte Fr. Rüdert: »Unſere Schriftiteller der hoch— 
beutichen Sprache jollen recht fleißig und verftändig die beiten 
Mufter der einheimischen Dialektliteratur ftudieren und benußen, 
um das Weben einer natürlichen Sprade zu belaufhen und 
ihrem eigenen Stl’Früihe und Mark, Gedrungenheit und Ans 
Ichaulichkeit zu geben.«e Und der jüngit erit heimgegangene 
K. Weinhold mahnt mit Recht: » Wir haben in der Boltsiprade 
einen Jungbrunnen, dab wir den abgelebten, überreizten Leib 
der Säriftipradhe bineinverienten. Die friiche, ungefünftelte Ge: 
danfenbewegung, die treffenden und finnlid flarten Worte fün- 
nen namentlich heute als ein Gegenmittel für die Krankheiten 
unferer Bücherſprache dienen«. 

Bir haben in den drei Bänden nieders, mittels und 
oberdeutichen Inhalte eine ganz vorzüglide Sammlung mund» 
artlicher Proben, die, von einem vaterlandsliebenden Gymnafial- 
lehrer mit jeinem Berjtändnid ausgewählt, nicht bloß ein treff- 
liches Lehrmittel abgeben, fondern vor allem uns ein Löftliches 
Hausbuch jein fann, um die Liebe zur Mutterfprache zu ftärten 
und zu vertiefen, Grund genug, die drei Bände auch hier allen 
Lejern aufs wärmjte zu empfehlen. Günther Gaaljelb. 
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Zeitungsſchau. 

Aufſähe in Zeitungen und Zeitihriften. 

Deutſche Wörterbücher Bon Wilhelm Horn. — Nene 
Jahrbücher für das Maffiiche Altertum, Geſchichte und Literatur 
und für Pädagogifl. 1901. I. Abt. VII. Bd. S. 353— 361. 

Es ijt eine erfreuliche Tatſache, daß die Wiſſenſchaft von der 
beutichen Mutteriprache vollstümlich geworden ift, indem die Ers 
—* wiſſenſchaftlicher Forſchung von ihren berufenen Vertretern 
em Volle ebenſo bereitwillig dargeboten werden, wie dieſes ſie 

mit lebhaſter Teilnahme in Empfang nimmt. Davon gebt W. Horn 
aus, nicht ohne dabei der vermittelnden Tätigfeit unferes Vereins 
zu denfen, um danach die deutiche Mörterbuchichreibung fomohl 
für die Schriftiprache wie für die Mundarten feit Grimm von dieſem 
Geſichtspunkte aus zu überbliden, ihre Aufgaben im allgemeinen 
zu bezeichnen und die beionderen Ziele und Vorzüge der einzelnen 
Hauptwerfe knapp und verftändlich zu umicreiben. Diefer vers 
aleichende Überblick über die befondere Eigenart ber beutichen 
Wörterbücher ift ein ſehr verdienſtliches Unternehmen und wird, 
nad) der ungemein großen Zahl von Anfragen zu fchließen, die 
darüber aljährlih an den Leiter dieſer Zeitſchrift gerichtet 
werben, auch bejonder& vielen Mitgliedern des Sprachvereins zu 
ftatten fommen. Die Betrachtung beginnt natürlich mit dem 
Haupt: und Grundiwerfe aller deutſchen Wortforihung, dem 
Grimmſchen Wörterbuce, dem erjten, das im Gegenſatze zu 
feinen Borgängern die Sprache nicht zu meiltern, jondern dars 
uftellen bejtimmt ift. Seit mehr als einem halben Jahrhundert 
im Erſcheinen begriffen, wird es doch noch auf lange Yeit hinaus 
unvollendet fein und anderfeits immer auf den Gebrauch der 
fachwifienichaftlih Geſchulten befchräntt bleiben. Won den auch 
dem Laien zugänglihen Werken ift das weitverbreitete Buch 
BWeigands jept vielfach veraltet, aber in einer Meubears 
beitung zu erwarten. Wifienfchaitlich zuverläſſig, dabei kurz 
und Mar gibt Mori; Henne Austunjt über Woriſchaß, Mb: 
leitung, Forn, Betonung und Bedeutung, berüdjichtigt die leben: 
dige Sprache der Gegenwart und jchöpft anderjeits aus den Hand» 
werls⸗, Standes- und Fadılpraden. Ganz anderen Zwecken 
dient Hermann Paul. Er will nicht ein Buch bloß zum Nach— 
ſchlagen geben, das irgendwie auf Vollſtändigleit der Aufzählung 
zielte, fondern ein Buch, auch zum fortlaufenden Lefen, das jeine 
» Prinzipien der Sprachgeſchichte« an unſerm Wortſchatze erläutert. 
Er jtellt die Bedentungsgeichichte in den Vordergrund, zeigt die 
landſchaftlichen Verſchiedenheiten und bejonders die Abweichungen 
der Klaſſiler von unferer heutigen Sprade, Unterfchiede zwiſchen 
Schrift: und Umgangsipradie. Als vortrefflihe Einführung in 
Pauls Wörterbud; empfiehlt Horn angelegentlich A. Wang, Be 
bentungsentwidlung unferes Worticages, eine Schrift, die auch 
in der Zeitichrift (1901, Sp. 294) jhon gewürdigt worden iſt. 
Wieder eine andere Aufgabe erfüllt Friedrich Kluge in dem 
allbefannten Etymologiſchen Wörterbuche. Wie der Name befagt, 
jteflt diefeö den Urſprung des deutichen Wortichages dar. Es iſt 
von Ausgabe zu Ausgabe außerordentlich erweitert und bereichert 
worden, zuletzt auch durch die für die Wortgeſchichte höchſt lehr— 
reihen Verzeichniſſe über ben heimiſchen Wortbejtand, ebenſo über 
die Entlehnungen in den verschiedenen Zeiträumen, vorgermaniic, 
urbeutich, altdeutich und neuhochbdeutfch, ferner über die behan— 
deiten Wörter aus fremden Sprachen u. a. Bei der Gelegenheit 
weift Horn auch gebührend auf die wertvollen Zufammenftellungen 
hin, die B. J. Ranjien in feinem Gejamtinder zu Kluges Eiym. 
Wörterb. (Straßburg b. Trübner 1890) bearbeitet bat. 

Auf dieje Kennzeihnung der Wörterbücher für die Schriftipradhe 
folgt, wie erwähnt, die der Mundarten, über die wir nicht mit ders 
jelben Ausführlichfeit zu berichten Anlaß haben. Schließlich wirst 
Horn noch einen Blid auf den Wunſch eines fünftigen Reichs— 
Ipradhamtes (vergl. Wil. Beibeft 20 und Zeitichr, 1961 Sp. 13), 
dem er für Echriftiprache wie Mundarten das allgemeine und alls 
umjafjende Wörterbuch der Zulunft zumeijen möchte, aber auch 
in UÜbereinftimmung mit Kluge, doch abweichend von Behaghel 
praftiiche Einwirkungen im bejonderen auf den Unterricht. Str. 

Baterlandsliebe und Mutterſprache. Bon Friedrid 

Nonnemann. — Die Kritik. Monatsichrijt für öffentliches 

Leben. Herausgeber R. Wrede. 17. Bd. Nr. 208, Jan. 1902, 
S. 148— 162, 

»Ein Bolt, das auf fich jelbit hält und ſich feines eigemartigen 
Weſens als des koitbariten Gutes bewuht it, achtet auch feine 
Sprade . .. Baterlandsliebe und Mutteriprache gehören unlöss 
bar zufanmen, und wer mit ernftem, fittlichem Bewußfein folce 
Liebe in ſich trägt, der weiß auch, dal er fie feiner Mutter: 
fprache gegenüber zu betätigen hat.e Auf diefem Ghrundjag iſt 
die Abhandlung aufgebaut, die erſt die Notwendigfeit folder Be: 
tätigung erweift und danach zeigt, wo und wie dieſe Betätigung 
geſchehen fann. Mitglieder des Spradvereins werden darin manche 
bebergigenswerte Anregung finden (um nur eins zu nennen, bie 
Warnung vor öder Veritimmelung von Kindernamen aus Achtung 
vor dem Geiſte der Sprade), aber die mit aroßer Wärme vor: 
getragene Auffaſſung ſelbſt iſt ihmen natürlich befannt. Um fo 
mebr Anerfennung verdient es, daß fie bier einmal — und mit 
Recht ohne beiondere Berufung auf den Spracwerein — einem 
ganz anderen Lejerfreife jo eindringlih und ernſt nahegebradt 
worben ift. 

Man darf aber diefem Leferfreije glüdlicherweife Empfänglid; 
keit für dergleichen zutrauen tvoß einer im jelben Hefte enthaltenen 
finnfofen und über alles Mai widerwärtigen Erzäblung (⸗Slizze · 
bat fie ihr Wrrfertiger genannt). So ſieht zu hoffen, daß die 
guten Worte Nonnemanns auf gutes Land fallen. Str. 

Kaupih, Die Bezeihnung »Ertrafhlage in Elſaß— 
Lothringen. — Allg. Forſt- u. Nagdzeitung (frankfurt a. M.) 

Danuarheft 1902, 

Am Reichslande dürfen maldbefigende [Gemeinden zur Bes 
ftreitung ibrer laufenden Ausgaben nur drei von vier Teilen der 
Nbtriebenupung (d. h. des jährlich zu fällenden Holzes) verwenden. 
Der vierte Teil, der eigentlich geipart werben ſoll, ift für be 
fondere Ausgaben vorbehalten, darf nur auf Antrag bei der vor: 
gelegten Bebörde geichlagen werden und hat die amtliche Bezeidh- 
nung »Exrtraidhlage erhalten. Der Verſaſſer erörtert die 
Möglichkeiten, ſtatt dieſes Miſchwortes einen rein deutichen Auss 
drud zu nebrauchen, und fommt nach gründliher Unterfuchung 
des Begrifiet, mozu eine Reihe deuticher und namentlich fran- 
zöſiſcher Verfügungen herangezogen wird, zu dem Schluſſe, daß 
ftatt » Ertraichlage ſprachlich und ſinngemäß beſſer » Schlag im 
Sparviertele zu jagen fei. F. W. 

Deutſch und Latein (im Rechenunterricht), Bon 

Erbart Proſchwitzer. — Freie Schulgeitung. Herausgeg. vom 

Deutschen Landeslchrerverein in Böhmen (Fr. Yegler), 27. Naht: 

gang N. 52, Reichenberg Sept. 1901. 

»Glüdliher Lehrer der untern Klajien!.. Du lehrt deine 
Kinder zählen, aufammenzählen, abziehen, vervielfadhen, teilen 
und meſſen.« Co ruft der lebhafte Berfafier dieſes höchſt be: 
berzigenäwerten Aufſatzes feinen Berufägenofien zu, und mir 
wollen ihn auch weiter in dieſem Auszuge möglichjt mit feinen 
Worten reden laſſen. »Und wenn z. B. das Teilen gelingen 
fol, nimmjt du Seller oder Nüffe und verteilit jie. as iſt 
deutlich, weil es deutich ift, wird aber alles ganz anders, muß 
ganz anderd werden. Denn wenn die Kinder größer werden, 
mühien fie auch gebildeter werden und dürfen nicht mehr jo Ein: 
faches, Veritändliches hören und ſprechen. Bon nun an wird 
addiert, jubtrabiert, dividiert und mulstisplirziert! Jetzt giebt’ 
Subtrabenden und Minuenden, Multiplitanden und Muliplilator, 
Dividenden und Divifor, Differenz, Produft und Quotienten! 
Sag dir einmal vor«, jo fordert er dem Leſer auf, um ihm auf 
die für das Gefühl des dentichen Kindes ſinnwidrige und irres 
führende Betonung diejer Fremdwörter aufmerljam zu machen: 
»addieren, jubtrabieren, multiplizieren, dividieren und Addition, 
Subtrahion, Multiplifation, Diviion im Vergleich zu: zur 
jammenzählen, abziehen, vervieliachen, teilen ujw. Hörſt du 
nichts? wirklich gar mihts? Dann bift du mit Taubheit ges 
ſchlagen!« Dann führt er und im die Klaſſe. »Ein Brezeljunge 
verfauft erft für 8 Seller, dann für 12h., für 4h., für 10h.; 
wieviel hat er eingenommen?« — ⸗»34 h.e — »Wie hat eı das 
erfahren?«e — »Er hais zufammengezählt.e — *Wie halt 
Dus erjahren?« »Ich hab's addiert.e — (Hätteft Dus nur 
auch zufammengezählt.) Oder: »Ein Mann binterlät feinen 
6 Kindern ein Vermögen von 360 Kronen zu gleichen Zeilen; wie 
groß ift das Erbteil eines jeden?« — »Jch muß divibieren.« — 
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»Ja, warum denn?«e — Seine Antwort, aus Unbeholſenheit 
oder Unklarheit. »Was tun denn die Kinder mit dem Vermögen 
des Baters?«e — Sie teilen es.« Nun wendet ſich der Berf. 
wieder an den Lehrer. »Weißt du nicht, daß das Mind bei jeder 
Rechnung denten muß? Braucht es dazu nicht Hare Vor— 
jtellungen? Weiht du, was anihaulic it? Du fiehit beim 
— das Wachſen, beim Zuſammenzählen das Raffen, 
ammeln, beim Abziehen das Entfernen, beim Meſſen das Auf— 

tragen des Längenmaßes, das ſchöpfende Hohlmaß, die heraus— 
holeude Hand beim Teilen, den ſorgſamen Hausvater, das zer: 
jchmeidende Mefier, die Säge. Ind wenn's deine finder nicht 
feben, jo nimm deine leibhaftige Hand, teil, miß, zerichneid vor 
ihnen mit Gebärden: fie werden did) anlächeln, dir nachſehen — 
und einjehen. Was ijt aber ein Addieren, Subtrahieren oder gar 
ein Dividieren dagegen!« 

Er hat unzweifelhaft recht, auch mit den übrigen Bedenten, 
die er noch vorbringt, und viele Eltern würden es ihm danten, 
wenn der unnütze Ballaft diefer fremden Wörter aus dem Unter: 
richte hinausgeworfen würde, der den Kindern mehr Schwierig: 
feiten macht, als ſich der Erwachſene gewöhnlich vorjtellt. Proſch⸗ 
wiger nennt die zu verändernde Zahl die Grundzahl, die ver: 
ändernde Zuwachs oder Abzug, Vervielfadyer, Teiler und Map, 
das Ergebnis Summe, Unterſchied oder Net, BVielfahes und 
Zeil oder Mafzahl, wofür er auch »der Enthalt« .. 

ir. 

Die Schriftleitung (Berlin NW®*, Baulitr, 10) jtellt die 
obigen und früher bier genannten Aufſätze — nidt die 
beiprodenen Bücher — gern leihweije zur Verfügung. 

Aus den Sweigvereinen. 
Chemnitz. Am 20. Januar bielt der Verein jeine Haupts 

verfjammlung ab. Nach dem vom Schatzmeiſter, Naufmann 
Ernſt Arnold, gegebenen Kaſſenbericht bleibt für das neue 
Bereinsjahr ein anjehnliher Nafienbejtand übrig. Dagegen ftand 
nad dem vom 1. Schriftiwart, Oberlehrer Yaudner, eritatteten 
Sahresbericht das lebte Vereinsjahr hinter dem vorigen an 
Zahl und Beſuch der Vorträge und an Mitgliederzahl zurück. 
Gewählt wurden, da Borjigender und 1. Schriftwart eine etwaige 
Wiederwahl ablehnten, Lehrer Mönch als Bereinsleiter, Lehrer 
Häble ala 1, Schriftführer, der bisherige erjte als zweiter. Die 
übrigen Ämter blieben in dem bisherigen Händen. dierauf bielt 
Schuldiretior Hunger einen Vortrag über das Weiterleben 
altdeutihen Rechts im der Sprade der Gegenwart, der 
zahlreiche wertvolle Aufichlüfie über unjere Mutterſprache bot. 

Danzig. Der ————— hielt am 7. Febr. ſeine Haupt⸗ 
verſammlung ab, r Borjtand beſteht zur Zeit aus den Herren 
Geheimem Baurat Breidſprecher als Vorſihendem, Syndıkus 
Dr. Fehrmann als Kaſſenführer, Proſeſſor Dr. Debbert als 
Schriftführer. Der Verein zählt 52 Mitgiieder. 

Elberfeld. An der Novemberjigung wurde bejchlofien, eine 
Sammlung Eiberfelder Bolfswörter herauszugeben. Das 
Unternehmen ift von Herm Lehrer Schwander, der ſich ſchon 
feit Jabren damit bejdäftigt hat, die echte Elberſelder Sprache 
nad; Wörtern und Redensarten zu verzeichnen, in der beiten 
Weiſe vorbereitet worden. Am folgenden Vereinsabend berichtete 
der mit der Sammlung der Wörter betraute Ausſchuß über feine 
Tätigleit. Das Wert war ſchon wejentlich gefördert worden und 
dürjte in abjehbarer Zeit abgejchlofien werden. Es wurde ferner 
beſchloſſen, der frädtiihen Bucherei alle bis jegt im Sprachverein 
erichienenen Schriften zu überweifen. Der Boritand wurde in 
feiner bisherigen Zujammenjegung wiedergewählt. Im Janıar 
ipradı Herr Hans Sıoltenhoft über Elijabeth Charlotte 
von Drieans, eine deutſche Frau. In jeinen Ausführungen, 
die ſich auf die Briefe diefer am Hofe Ludwigs XIV. als Battin 
der Herzogs von Orleans lebenden Piälzerin fiügten, legte der 
Bortragende dar, wie ſehr ihre einfache, jchlichte, fromme, fems 
deutiche und gejunde Art von der verlotterten, verlogenen und 
deutichfeindlichen Weile ihres Mannes umd ihrer ganzen fran— 
zöſiſchen Umgebung abjtad). 

Efien, Der Vortrag, den im Januar Prof. Imme über 
Deutſche Familiennamen hielt, war leider nicht jo bejucht, 
wie er eö verdient hätte. Der Bortragende wies einleitend darauf 
hin, daß der Name nicht, wie es heiße, Schall und Rauch jeı, 

fondern daß zwilchen Name und Gegenftand ein inniger Zuſam— 
menbang bejtehe. Die Entjtehung der Familiennamen ift bei 
uns in Deutichland in das Heitalter der Kreuzzüge zu verlegen: 
während bei einfachem Verkehr ein Name genügte, machte eine 
Steigerung des Verlehrs mehrere Namen nötig, jo daß man den 
fogenannten Familiennamen als eine Schöpfung des öffentlichen 
Lebens bezeichnen kann. Recht gebräuchlich wurden fie zuerſt in 
den Mittelpuntten jtädtiihen Lebens, jo in Köln am Anfang 
des 12. Jahrhunderts, etwas jpäter in Mainz, Bajel, rauf: 
furt a. M. und Wejel; zuerjt bürgerten fie ſich ein bei den ſoge— 
nannten Patriziern, dann bei den Handwerkern, zögernd folgten 
Adel und Beiitlichkeit, noch fpäter die Bauern, und bei den Leib— 
eigenen gar finden ſich erit im 16. Jahrhundert die erjten Spuren. 
Sie lafjen ſich in vier Hauptgruppen einteilen, injofern fie ſich 
herleiten von der Abjtammung vom Bater ober Heimatsort, 
vom Beruf oder von den Eigenicaften ihres Trägers. In ihrer 
heutigen Gejtalt erſcheinen jie auf den erſten Blick vielfach vätiels 
haft, und die frühere Bedeutung läht ſich in vielen Fällen nicht 
mehr ohne weiteres erkennen. Wohnungswechſel, Mundarten, 
willfürliche Veränderungen fpielen hierbei u. a. eine Rolle. Viele 
Namen lajjen fih auf verjhiedene Weife erklären. Dann ging 
Prof. Imme dazu über, im einzelnen eine Anzahl von Faminen⸗ 
namen zu erflären, deren Entftehung fid aus der Nbftammung 
ihre® Trägers vom Bater oder vom Heimatsort erklärt. An 
diefen Ausführungen beteiligten ſich die Anweſenden recht lebhaft 
durch Fragen ſowie mancherlei eigene Beiträge. 

Freiburg i. Br. Das abgelaufene Jahr brachte unſerem 
— — einen neuen Aufſchwung. Durch Verſendung von 

ufrufen und Anmeldungsliſten hat ſich die Mitgliederzahl um 
35 vermehrt, und wir hoffen auf noch weiteren Zuwachs in den 
nädjten Monaten. Im Januar ſprach Prof. Dr. Rluge über 
Deutſche Geheimſprachen, worüber wir bereit im Früh— 
jahr berichteten. In der Jahretverjammiung im März hielt 
Oberrealſchuldirelior Rebmann einen Vortrag über die Bil— 
derjprade der eraften Wiſſenſchaften. Es gelang dem 
Redner, den Gegenjtand in jo feifelnder, anvegender Weife zu 
behandeln, daß in der ſich anjchließenden Veſprechung der 
Wunſch geäußert wurde, durch Drudlegung den Bortrag aud) 
weiteren Kreiſen zugünglich zu machen. Der Borjigende, Iniv.s 
Bibliothelar Dr. Pfaff, jtattete jodanı den Sahresbericht ab, 
in dem er leider hervorheben mußte, daß die Vejtrebungen uns 
jeres Aweigvereins, auf das Kaufmannsdeutſch, wie es beſon— 
derö im Anzeigen und Antündigungen zu Tage tritt, in unferem 
Wirkungslreiſe ſprachreinigend einzuwirten, infolge ablehnenden 
Verhaliens der betreffenden Kaufleute bis jeht feinen mennends 
mwerien Erfolg erzielt haben. Einen glüdlihen Griff hat unjer 
Bweigverein dagegen mit der Beranjtaltung von Wundartens 
abenden getan. Der erjte Abend im November v. J., der dem 
Alemanniſchen gewidmet war, brachte einen jo zahlreichen 
Beſuch, daß die zur Verfügung fiehenden Räume faum zur Hälfte 
audreichten. Fabrikant N. Wintermantel von St. Georgen 
und Bjarrer Raupp von Mundingen trugen unter großem Beifall 
eigene, zum Zeil ſchon gedrudt vorliegende Gedichte vor; Der 
dritte Bortragende, Direktor Keller, hatte jich eine Reihe der 
ichönjten Gedichte unjeres Hebel ge und machte durd) jeine 
metiterbafte Vortragsweiſe tiefen Eindrud. — Ein zweiter Mund: 
artenabend (fräntijdy) joll in nächſter Zeit folgen. 

Köln. In der legten Sipung, wie fie in Bulunft neben 
beionderen Bortragsabenden in der Negel an jedem 4. Freitag 
des Monats abgenalten werden follen, wurden auf Anregung 
eines Mitgliedes Vorſchläge, das Wort »Beiriebs- Koeffizient« zu 
verdeutichen, einer prüfenden Beſprechung unterzogen; von allen 
Berdeutichungen gefiel wegen ihrer treffenden Kürze am meiſten: 
Betriebsziffer⸗. Landrichter Dronfe legte den Grundriß eines 
Schauſpiels D. Fabius (Feldherr in den Samnilerkriegen) in drei 
»Nbhandlungens vor, zur Namensfeier des Keichsfürtten Johann 
Dominicus Albert zu Salm-Nyrburg, » Wildgnädigiten Stifters 
Collegii Piarum scholarum in Kyra (Stirn a. d. Nahe), von der 
allda ftudierenden Jugend auf der Schaubühne vorgeitellt, den 
2. Bradı: Wonath im Sapre 1763« (Trier in der Ejchermanniichen 
Buchdruckerei). Diefer Grundrik betundet ein für die damalige 
Zeit aufjallendes Streben, alle Fremdwörter (nicht bloß die 
römischen Kunitausdrüde) zu verdeutihen, Es erllärt ſich dies 
vermutlicd daher, dab das »Collegium piarum scholarume zu 
Kim dem Biarijtenorden gehörte, einem im 17. Jahrhundert ges 
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jtifteten, ehemals auch in Deutfchland verbreiteten UnterrichtSorden, 
der auch in den Lateinſchulen der Pflege der deutſchen Sprache feine 
Aufmerkjamfeit widmete. 

* a. d. Donau. Im November ſprach Prof. Adolf Mülfer 
über Urſprung und Urheimat der Germanen. Er er 
örterte die Stellung der Germanen in der indogermanijchen 
Bölfergruppe, kennzeichnete ihre leibliche und geiftige Eigenart 
und entiwidelte die einander fo entgegengefepten Anſichten von 
Brenner und Much über die Lage der Urheimat, ohne ſelbſt eine 
Entſcheidung zu treffen. — Im Dezember fprach Gymnafiallehrer 
Klemens Aigner über Dänifhe Volfälieder. Nach einer 
einleitenden Bemerkung über die deutiche Boltsdiditung ent: 
widelte er die Gefchichte der dänifchen Vollsliederſamm lungen von 
ihren erſten Anfängen im 16. Jahrhundert bis zu dem abſchließenden 
Werte Svend Grundtvigs, das 1890 erſchien. Der Einteilung 
Grundtoigs folgend, führte er dann die einzelnen Mrten der nordi- 
ſchen Vollslieder vor umd teilte von jeder Gattung Proben in 
deuticher Überfegung mit. 

London. Der Amweigverein, der unter der Leitung feines Be; 
nründers auf 360 Mitglieder angewachjen ift, hielt am 8. Febr. 
im N m Dei, London, die Haupiverjammlung und 
das 3. Sriftungsfe ab, die beide äußerjt zahlreich bejucht waren, 
Die an die Mitglieder bereits verjandten vorläufigen Jahres: 
berichte des Schriftführerd und des Schaßmeiſters wurden ge= 
nehmigt und die Vorſtandswahl erlebigt. Nach Be rüßung der 
Säfte eröffnete der Vorſihende, Prof. Dr. Alois eiß, das 
Stiftungsſeſt mit einer Anfprache, im der er auf die unbefireit= 
baren Erjolge unſrer guten Sadıe im Vereinigten Königreiche 
binwies: das Fremdwort verſchwinde allmählich aus den deutſch⸗ ſprechenden Kreiſen, bie auch die Ihlangenartigen Wörter und 
den ſchwülſtigen, untlaren Sapbau verurteilten. Durch die vielen 
Beziehungen der Mitglieder zu uberſeeiſchen Anfiedlungen ver- 
breite ſich das Deutſche in allen Erdteilen. Es folgte eın Vor⸗ trag des Herrn U. Krüger-Belthufen über Goethes Bes 
fenntniffe einer ſchönen Seele, In lichtvollen Worten 
ſchilderte der Redner den Einfluß des edlen Fräulein® v. Kleiten⸗ 
berg auf Goethe und deſſen wahren Standpunkt zur chriſtlichen 
Kirche. Der zweite Teil der Feſtordnung brachte fünftleriiche 
Gaben in reicher Abwechslung. Herr Hans Werder vom Deuts 
ichen Theater in London und Frau 998. Fiiher begeijterten 
ihre Zuhörer durch Sunftvorträge, micht minder audı das befannte Chaplin» Trio für SHavier, Geige und Cello. Hräus 
lein Magda Bötticher, Fräulein Sylvia Yarra und Herr Ch. 
Brefton Wynne erfreuten die Anweſenden durch herrliche deutfche 
Liederipenden. Den Beſchluh machte ein ausgezeidineter Klaviers 
vortrag von Herr Dito Stöger. Der herzlidite Dank des Ber- | 
eins wurde allen Mitwirfenden wiederholt zu erfennen gegeben 
und hierbei Frau Schreiber, die Anordnerin des recht erfolg- 
veihen Konzerte, nicht vergefjen. 

Lübeck. Unſer Zweigverein hat in diefem Winter an den 
Deutihen Abenden dreimal das Wort ergriffen. Um 16. Oltbr. 
ſprach Paſtor Evers über das Echt: Deurihe in Bugenhagens 
lübedijcher Kirchenordnung und wies eingehend nach, welchen hohen 
Bert der Freund und Helfer Luthers auf die Einführung unferer 
Mutterſprache in den Kirchendienft gelegt habe. Am 11. Dezember berichtete Herr Dahus, Geidäftsführer der Lübedifhen Zeitung, 
ausführlich und mit Wärme über die aud) in unferer Beitichrift 
behandelten Verſuche der ftädtiihen Haus- und Grundbefiger: 
Bereine, für die Teile unjerer Häufer möglichſt einheitliche und 
gut deutſche Namen zu vereinbaren und anzuwenden. Am 
12. Februar erörterte Brof. Schumann den deutichen Versbau 
in jeiner Entwidlung und feinem vom antiten ganz verichiedenen 
Weſen und betonte, auch als nationale Forderung, dak Dichter 
und Laien fi von der undeutſchen Weile und Auffaffung immer 
mehr befreien müßten. 

ppeln. Der biefige Bweigverein, deſſen Borjipender der 
Landgeriansdireltor Schulz it, hatte zu jeiner Februarfipung 
aus bejonderein Anlaß aud) Nichtmitglieder eingeladen. Gymnaſiai⸗ 
oberfehrer Dr. Balleste aus Stattowipg hielt einen anziehenden 
Burtrag Über Island als äuferjten Vorpoſten europäi— 
ſcher Kultur. 

Stuttgart. Die Februarverſammlung erfreute ſich jehr reger 
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Teilnahme. Der Borjipende, Dr. Ostar Hauſer, erftattete 
ausführlich Bericht über die Straßburger Hauptverjammlung, 
im bejonderen über die Entwicklung und den gegenwärtigen | 
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| Stand der Arbeiten und Erfolge des Gefamtverein®, endlich auch 
über den Stand des Stuttgarter Zweigvereind. Sodann * 
Rektor Erbe einen Vortrag über die neue, gemeindeutide 
Rechtſchreibung, welde der Nedner den Vereinägenofjen ein: 
hend darlegte und in ihrer Bedeutung würdigte. Hieran ſchloß 

id; eine Erörterung über die Fremdwörter im bisherigen amt: 
lien Wörterverzeichnifje für die württembergiihen Schulen. Sehr 
wünfdenswert wäre es, wenn im neuen amtlichen WBörterver 
zeichniſſe entbehrliche Fremdwörter, für die em guter deutjcher 
Ausdrud bejteht, überhaupt nicht aufgenommen würden. Endlich 
wurde noch die frage einer Vereinfachung der Form des bürger: 
lichen Briefes erörtert und die Anficht ausgeiprochen, daß man 
in der Auſſchrift die Bezeichnungen »Wohlgeboren« und »Hod: 
wobigeboren« als unnötig am beiten ganz weglafie und in An- 
rede und Schluß eine möglidjt einfache Form wägle. — In dem 
Berichte der Februarnummer Sp. 56 finden ſich einige Ungenauig⸗ 
feiten. Es gibt feine >» rebidierte« Wibel, jondern eine » durd- 
geichene«. er find nad den Ausführungen des Stadt: 
piarrers Jehle nicht 440 deutsche Wörter ſämnich durch Lehn⸗ 
und Fremdwörter erjept, jondern etwa jo viele deutſche 
Wörter dem Vortigag der Lutherbibel entzogen und 
dafür unmötigerweije eine Anzahl Lehns und dremdiwörter auf: 
genommen worden. Den Nachweis im einzelnen bat er jeiner- 
eit in den Wiſſenſchaftlichen Beiheften Heft IV unter der Über: 
ft »Auc ein Horticritte gegeben (vgl. auch den Nadırrag 
in Heft VIIL, der mod; weiter ergänzt werden künnte.) 

Wien. In unſerer Jahredverfammlung, die am 15. Jänner 
jtattfand und gut beſucht war, hielt Unw.= Prof. Dr. Rudolf Much, 
der aud) im vorigen Jahre anregend über deutiche Bezeichnungen 
der Beiteinteilungen und Himmelserfheinungen geiprochen hatte, 
einen Vortrag Über »Das Aute. Nach einem Müdblide auf 
biöherige Verdeutſchungs- Verſuche gab er die Gründe an, welche 
dieſes Wort als —** erſcheinen ließen und gegen ſeine 
Verwendung ſprächen t jehe auch nicht ein, warum man 
nicht Kraiter, fraften jagen follte, dem würde dann fogar ein 
niederl. Grachter entipreden, und es fände einen Stammpvater 
in einem verichwundenen Beimorte eraft. Die Ausführungen 
fanden lebhaften Beifall und Buftimmung. Darauf folgte eine 
angeregte Beiprechung, in der Brofefjor Lak das Wort »Tründel« 
mit jeinen Ableitungen vorihlug und begründete. — Der Zweig⸗ 
verein hat etwa 70 Mitglieder; wie in anderen Großſtadten bildet 
aud in Wien das geſeliſchaftlich und poliriſch vieliady Vous 
Leben das bedeutendjte Hindernis einer jtärferen Entw lung des 
Bweigvereins. 

Brieftaften. 
Herm Br. . . ., Sangenboriti.®. Die Ausdrudsweiie: 

wer find das?. oder »was find das?« iit uns noch nicht be= 
gegnet. Keinesfals lann fie als richtig angefehen werden; denn 
weder der Sapgegenitand (Subjett) »das« noch das Ausjagewort 
(Prädifatsnomen) >mwer« fteht in der Mehrzahl. Wohl aber kann 
man jagen: »wer find die?«, ebenio wie »das find fie«, weil 
bier der Sapgegenftand eine Mehrheitäform ist. Und richtig iſt 
auch: » mas 'jind das für Leute?«, weil die Verbindung » ma für (ein)e zu einer Art pronominaler Einheit erjtarrt iſt und 
»was für Yente« foviel ift wie » welche, weldherlei Leute«. Der 
gewähltere Sprachgebrauch iſt bier aber gegen die Trennung 
von »was« und »fürs; aljo bejier: was für Leute find das?« — 
Das Wort »tanbftumm« iſt uns nur mit der Betonung auf der 
erſten Silbe geläufig. Wenn in Weftfalen meift der zweite Be— 
ftandteil betomt wird, jo it das zwar eine tandicafttiche Be: 
jonderheit, aber eine ſolche, die einen tröftigen Grumd für ſich 
hat. Wir glauben nämlich nicht, dab »taub«e in dem Worte 
urfprünglic als Beitimmungswort des Grundes aufzufafien iſt (= ſtumm, weil taub, wie »altersihmwadh«), jondern daß bier 
vielmehr eine fogenannte beiordnende Zufammenfegung vorliegt 
— taub umd ſtumm). früher jagte man gradezu »taub und 
ſtumm ⸗·; Cyriafus Spangenberg hat 1590 eine »Comödia von 
dem bejefjenen, tauben und jwnmen Menſchen« herausgegeben. 
Die Wortverbindung »taubjtumme üit verhältnismäßig jung. Nun 
bejteht aber bei ſolchen beiordnenden Sufanmenjegungen die Neigung, 
den zweiten Beſtandteil zu betonen, ſowohl bei Hauptwörtern: 
» Schleswig-Hölften, Nordöft, Schiler-Gocthe-Dentmal«, wie bei Gigenihaftswörtern: »Laiferlich«foniglic), chwarz⸗ weiß, ſtumm⸗ 
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beredt« u. a. Dies hat feinen Grund offenbar in der Betonung der 
durch »und« hergeftellten Berbindungen, in denen indgemein das 
zweite Wort den Hauptton hat: »Schleswig und Höfftein, ſhwarz und 
weiße Bejonders lehrreich find auch Wörter wie »jammerfchäde, los⸗ 
ledige, neben denen bie älteren und zum Teil noch jept Üblicheren Ber- 
bindungen ftehen; »janmmer und fchäde, los und lddigr. Wenn 
nun in berfelben Weiſe »taubjlümm« aus »taub und fhimm« 
hervorgegangen ift, fo hat die Betonung des zweiten Teiles ſo— 
gar eine größere Berechtigung. Daß gewöhnlich »taubitumm« 
gejagt wird, mag feinen Grund darin haben, daß es eben auch 
ald eine unterorbnende und fomit ben eriten Beftanbteil be- 
tonende Aufammenfepung aufgeiaßt werben kann, und fi alfo 
an Wörter wie »fühfauer, helldunkel, rötgelb« aniclieht. Es 
liegt übrigens auf der Hand, daß ſich beide Klafien von Yujammen- 
fegungen überhatpt nicht ſcharf ſcheiden laſſen, oder mit anderen 
- daß es zahlreiche Fälle gibt, die beide Auffafiungen zus 
aen. 

Herren F. ©... ., Steinfhönau. Über die Ausſprache 
von 8 haben wir uns erjt auf Sp. 50 d. X. 1900 geäußert. 

Herm R. . . ., Berlin. Die nad Ihrer freundlichen Mit- 
teilung von Schmits, dem Haupileiter der Kölniſchen Peitung, 
aefumdene Regel über den Gebrauch der ftarfen und ſchwachen 
Formen von Eigenfhaftswörtern trifft zwar in vielen Fällen das 
Richtige, aber doch nicht in dem Make, daß man fich immer nad) 
ihr richten fünnte. Sie bedürfte jelbit zahlreicher Einichränfungen 
und würde dadurch an Wert verlieren. Schmits verlangt die 
ftarfe Form, wenn es ſich um eine unbejtimmte Anzahl 
handelt, die ſchwache bei bejtimmter Anzahl. Das paht zwar 
für die Fülle: »ein guter Freund, der quie Freund, des guten 
Freundes«, aber nicht für »mein guter freund, eines guten 
Freundes« u. a. Man mühte alio jedenfalls das unbejlimmte 
Geſchlechtswort und die bejikanzeigenden Fürwörter bejonders 
anführen und darauf hinweiſen, daß ziwiichen dem unbejtimmten 
seine und dem beitimmten »mein, dein« uſw. fein Unterjchied in 
ber Behandlung des nachfolgenden Eigenſchaftswortes befteht, dafı 
aber bei beiden die fyorm des Fürmwortes ſelbſt in Betracht fommt: 
ftarfes Eigenſchaftswort nad) flerionslojer Form (ein, mein guter 
Freund), ſchwaches nad, fleftierter Form (eines, meines guten 
Freundes). Ferner: zu welcher Gruppe foll man »fein« rechnen? 
bezeichnet e8 eine bejtimmte oder eine umbejtimmte Anzahl? Be 
handelt wird es wie »ein«e und »mein« Much bei »weld« und 
»joldj« fommt deren eigene Form in Betracht: » welches jchöne 
Bild, welch ſchönes Bilde um. Sie find weiter der Anſicht, 
daß die Matthiasſche Unterſcheidung zwiſchen »weldrer«e und 
»folher« (j. Sp. 363 d. vor. Jahrg.) mit jener Regel in Einklang 
ftehe. Aber Matthias verlangt wenigſtens nach den fleftierten 
Formen von »welcher« ſchwache Form; und Sie meinen, daß 
»welchere fi) immer auf eine unbejtimmte Anzahl beziehe. 
Das ſtimmt micht zu der obigen Negel. Anderjeits tjt zuzugeben, 
daß diefe Regel in manchen Fällen pafit; »der, diefer, jener, 
jeder« weilen auf eine beftimmte Anzahl und haben ſchwache 
Form nad) ſich, »viele, wenige, einige, mehrere« bezeichnen eine 
unbeftimmte Anzahl und laſſen (mern auch nicht ohne Schwanten, 
bejonders im Wesfalle) ftarfe Form folgen. Aber wenn bie 
Regel ohne zahlreiche Ausnahmen nicht gas ift, jo dürfte fie 
do nur eine unfichere Stüße abgeben. Es wird aljo einftweilen 
dabei bleiben müſſen, dak man die einzelnen Wörter und Wort: 
formen aufzählt, mach denen bie ſtarle oder ſchwache Form jtehen 
muß oder aber beibe ftehen können. 

Herm 2, H...., Vierfen. Gegen das Wort (fid) betätigen 
nebft a läht fich ſchlechterdings nichts Stichhaltiges ein« 
wenden ag es nun, wie das Grimmſche Wörterbuch will und 
wie auc wir glauben, aus einem alten » betedigen, beteibigen« 
mit Anlehnung an » tätig « entftanden fein, oder mag e8 mit Heime 
eine unmittelbare Neubildung von »tätige fein: es ift, feitdem 
ed Goethe nicht einmal, wie Sie meinen, fondern jehr häufig 
in Vers und Profa gebraucht hat, » unferer Spradje unverwifchs 
bar eingeprägt« (D. Wörtb.), nidjt aber, wie Sie meinen, in die 
Sprade > hineingezerrt«. Lieblingswörter von Goethe wollen wir 
ja nicht befämpfen, wir wollen uns vielmehr bemühen in den 
Begriffeinhalt einzudringen, den der Meijter mit einem folchen 
Borte ausgebrüdt hat, und uns fragen, ob wir ein anderes Wort 

‚ das in gleicher Kürze und Gedrängtheit das Gleiche 
(»Eigenihhaften und dergl. durd die That erweilen«) bes 
zeichnet. Daß mit diefem Worte Mikbraud) getrieben werben 

fann,') daß fich manche mit dem vielleicht nur halbverftandenen 
Worte ſchmüclken, um ihrer Mede den Schein bes Bedeutenden 
zu verleihen, vermag jeinen Wert nidıt zu beeinträdjligen, es 
müßte denn fein, daß es durch allzu häufigen Gebrauch, durch 
Ausdehnung auf minderwertige Gebiete einen unedlen Beigeihmad 
erhält, der es für Höheres unbraudbar madıt. So wollen wir 
alio nicht das gute Wort »betätigen« belämpfen, ſondern es vor 
Entweihung ichligen, indem wir vor feinem Mikbrauche warnen; 
und wir hoffen, Sie werben ganz damit einverjtanden fein. — Aber 
ber Adel, den dad Boethewort »betätigen« befigt, iſt nicht eigen 
dem einfachen »tätigen«; dies ift eine, wie es jcheint, ganz junge, 
zwar micht faliche, aber jehr überflüffige Meubildung, die nicht, 
mie »betätigen«, die freie Luft bes weltumfafjenden Geijtes atmet, 
ſondern nadı Aktenftaub und Schreibftubendunft riecht. Wozu 
seine Wahl tätigen ftatt »eine Wahl vollziehen⸗ oder einfad) 
»mwählen«e? Wozu »Zätigung eines notariellen Aktes · ftatt ⸗Voll⸗ 
siehung« oder »Musfertigung«? Diejes, wie e8 fcheint, beſonders 
in den rheinischen Gegenden gebrauchte Wort ift übrigens fchon 
einmal in einer Beiprehung in diejen Blättern (Jahrg. 1899, 
Sp. M oben) bemängelt worden (»Einfäufe tätigen«). — Endlich 
hat ihren Zorn das Wort »Darbietung« erregt, das jept in Kon— 
eriberichten und dergl. ſehr häufig ill. Dak das Wort unedel 
ngt, vermögen wir Ihnen nicht zuzugeben. Wuch ift e& tadel- 

108 gebildet und feine Bedeutung ber Bildungsweile ganz ent: 
fprechend. Die Wörter auf mg bezeidmen nicht nur die Hand⸗— 
lung, fondern auch deren Ergebnis; »Darbietunge ift ebenſowohl 
das Dargebotenee wie · das Darbieten«, Wenn zu »anbieten« 
als Hauptwort » Anerbieten« gehört, fo ift das ein ganz befonders 
gearteter Fall, den man nicht zum Mafftabe des Allgemeingültigen 
machen darf. Ihm ftehen taufend Fälle gegenüber, in denen das 
die Handlung oder ihr Ergebnis bezeichnende Hauptwort mit” ber 
Silbe «ung vom Stamme des Beitiwortes abgeleitet wird. End: 
lich iſt »Darbietung« auch nidt fo jung, wie Sie meinen; es 
findet ſich ſchon in dem 1691 erichienenen Stielerfhen Wörter: 
buche, und Sanders verzeichnet es aus Müllner (geft. 1829). 
Häufiger geworden ift es allerdings erit in den lepten Jahren; 
aber nicht erft in ben legten 1— 2 Jahren, fondern erheblich länger, 
denn ſchon Wuſtmann befämpft e8 1892 ala Modewort. (ES 
bleibt aljo an dem Worte nichts haften als eben ber Umftand, 
daß es jept viel nebraucht wird. Aber es wird jet auch ganz 
bejonder& viel in Mufit uſw. »dargeboten«‘ und in Zeitungen bes 
iprochen. Wir glauben nicht, daß das Wort dadurch an Wert ver- 
loren hat; jedenfalls fehen wir mit Herm Prof. Dunger (Wiſſ. 
Beih. 9, ©. 129) feinen Anlaß, es zu befämpfen. Freilich wer 
immer nur dies Wort anwendet, gibt ſich jelbjt damit ein Zeugnis 
geiftiger Armut; aber das Wort felbit ift deshalb nicht zu ver— 
werfen. — Die Blumenlefe von häufigen entbehrlichen Fremd— 
wörtern, die Sie aus rheinifchen Zeitungen zufammengejtellt haben 
(rapide, agnoscieren, eruieren ujw.), ift, wenn es befien 
noch bebürfte, ein Beweis jür die Notwendigkeit, unfere Beitre- 
bungen tatkräftig weiter zu verfolgen. Aber wenn wir an biejer 
Stelle barauf eingehen wollten, jo würde u. E. nicht das erreicht, 
was wir wünſchen. In folhen Füllen it "unmittelbare perjüns 
liche Einwirkung das Beite. Diefen Brieflaften leſen ja die Herren 
nicht, die es angeht. Leſen fie ihm aber und die Zeitjchrift über- 
haupt umd beſſern ſich doch nicht, dann ift ihnen nicht zu helfen, 
Servorheben wollen wir aber die berrlihe »Anauguration des 
neuen Jahres«, zu der eine berühmter Kölner Weinmwirtichaft in 
der Kölniſchen Zeitung vom 31. Dez. einlädt. Auch auf die Leute, 
deren Beſuchſslarten mit p. f., p. p. ©. uſw. geziert find, iſt per 
fönlich einzumirfen, mit freundlichen Hinweiſen auf das Beichäs 
mende folder Aufichriften oder auch mit Spott. 8.8, 

Herren Rentner 9...., Berlin und Brof. ©. ..., Lübed. 
Die Bemerkung » Copyright 1900 by Franz Hanfstaeng!, Munich», 
die ſich unter Bildern unfres Herricherpaares im »Dahelm« vom 
25. Januar d. J. befindet, hat auch bei andern Leſern dieſes 
Blattes Unmut erregt. Das beweiſt eine Brieffajtenantwort in 
der Februarnummer des »Daheims«, in der die Schriftleitung 
mehreren Briefichreiben erHlärt, fie verjtehe und teile ihre Ents 

) Mihbraucht wird das Wort befonders in techniichen Schriften. 
Da wird allerlei »betätigt«, wie jemand im Zentralblatt ber 
Bauverwaltung ſchon 1900 (Ne. 71, ©. 436) Hagt, Hebel, 
Rollen, Stifte, Zangen, Wagen und ganze Mafchinen, nur eins 
nicht: »das Sprachgefühle! Die Schriftleitung. 
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rüftung über den Gebrauch der engliichen Formel volljtändig, fei 
aber gezwungen, fie zumeilen abzubruden. Bis vor wenigen 
Jahren feien nämlich die fiterariihen und fünftleriichen Erzeug- 
niffe Deutichlands in den Vereinigten Staaten vogelfrei geweien. 
Durch einen Vertrag würden nun diejenigen Bilder vor jeder Nadı= 
bildung geichügt, welche die vom ameritanischen Gelege auch für die 
—— Verleger vorgeſchriebene Formel »Copyright.* in 
der ünterſchrift aufweiſen. Baher verlaufen deutiche Werleger, 
die in den Ber. Staaten Abſaß für ibre Erzeugniſſe fuchen, das 
Bervielfältigungsreht für ihre Bilder nur unter der Bedingung 
des Abdrudes jener Formel. — Bon der Notwendigteit, die For— 
mel überhaupt anzumenden, hat uns dieje Antwort allerdings 
überzeugt, nicht aber davon, daß fie allein gebraucht werben 
muß. rd) Hinzufügung des deutlichen ⸗Nachdruck verboten« 
wirde der widerwärtige Eindrud der engliihen Bezeichnung ge 
mildert und dabei doch jchwerlich den Anforderungen des ameri- 
laniſchen Geſetzes widerſprochen werben. F. W. 

Herrn A. S.... Neutkloſter und P.. . Kattowip. Ab- 
teilung iſt auf der Erſten zu betonen. Es ſtammt von dem 
ri &b=teilen, und alle Zeitwörter, die mit trennbarer 

orfilbe (teilt ab, ab=gesteilt, ab⸗zu⸗ teilen) zufammengefept find, 
tragen auf diefer den Ton, gemäß dem Grundgeſetze der deutichen 
Sprache, ihn auf die bedeutiamste Silbe zu legen. Dieſe Regel 
finden Sie in jeder deutſchen Sprachlehre. Beilpiele dazır bunbert- 
weife in Wörterbüchern unter abs, ans, auf-, bei-, dar-, eins, 
fort=, her=, Hin», mit, nach-, nieders, obs, vor⸗, wege, zus, 
urüds, zufammens (auch, wo fie eben trennbar find, tünter 
ürch=, hinter, übers, uͤm⸗, Umters und wieder:). Für Ahren 

Fall feien die übereinftimmendften aufgezählt: Mb- bildung, 
=danfung, =findung, =führung, «haltung, handlung, »bärtung, 
irrung, =fürzung, =lehnung, -lenkung, leitung, =lohnung, 
föfung, =meflung, =meigung, smußung, »plattung, rechnung, 
rihtung, =rundung, =rüitung, sjchafjung, »jchattung, =[chägung, 
= jcheidung, = ſchließung, = Shwädhng, fchweifung, »jegung, =Tenfung, 
=jpannung, = perrung, = jpülung, = flammung, »ftattung, =ftellung, 
= fimmung, en <ftreifung, »ftufung, stötung, »trennung, 
wajchung, =» mweidhung, sweilung, swendung, :zählung, »zehrung, 
⸗ igung. Die Ausſprache Abteilung mit dem Ton auf ber 
Arien ft demnach eine vereinzelte Eriheinung und muß als un: 

rechtigte landichaftliche Bejonderheit bezeichnet werden. Entitanden 
ift fie vieleicht unter Einwirkung von Erteilung, Verteilung, er: 
teilung (auch Beteiligung), oder beim Tumen unter Einfluh des 
gezogenen Befehlstones (vgl. Ziſchr. 89 Sp. 34 unter 3): ⸗Ab⸗-tei⸗ 
lung Halt!« ber nod) eine Möglichkeit fommt in Betracht. Das 
Grundgeleg der deutſchen Betonung beruht auf dem Innern Ges 
wichte, dem Sinnwerte der Silben. Im Gegenſatz dazu macht fich 
in neubocddeuticher ge eine Rückſicht auf den Lautgebalt, das 
äußere Gewicht der Silben und ihr Serwichtäverhältnia ſtellenweiſe 
bemerfbar und die Neigung, unter Umftänden den Ton von Wort: 
anfang und Hauptſilbe auf die ſchwerſie der Nebenfilben zu rüden. 
Die Ausiprahe Abteilung würde dann ein Seitenſtück fein zu 
Forelle, Schneewittchen, Holinder, Wahölder, Schafihaufen und 
vielen Eigenfhaftswörtern wie barmherzig, leibhäftig, notwendig, 
wahrjcheinlid, unmöglich, unglaublich), abjichtlih. — Übrigens 

unterjcheidet M. Heyne ohne weiteres Abteilung — Handlung des 
Abteilend und Abteilung — abgeteilted Stüd. 

Ganz anders liegt die Frage, ob Trompeter oder Trompeter? 
Zu Grunde liegt dem Worte Trompete zwar das mittelhochdeutſche 
trambe (trumme) — Trommel, Pojaune, Trompete, aber ent- 
lehnt iſt es im dieſer Form (Trompete) aus einer romaniſchen 
Sprade, dem italienifchen trombetta oder dem franz. trompette, 
die ſelbſt mwahrfcheinlih von dem althochdeutichen trumba abs 
aeleitet find (mit Berlleinerungsfilbe), Nun herricht fremden 
Wörtern gegenüber im allgemeinen je fpäter je mehr der Grund— 
ſatz, den Zon der Urſprache feitzuhalten. Und dem entipricht in 
diejem Falle die Ausſprache Trompete, alfo mit dem Ton auf 
der Zweiten, die audı in der gebildeten Umgangsſprache allein 
ailt oder doch wenigiten® durchaus vorherrſcht. Durchbrochen 
aber wird diefer Grundſatz u. a. durch Anwendung der deutlichen 
Betonungsweiſe, die, wie oben gejagt, in der Zufammenjekung 
vegelmäßig den erften Beitandteil, im einfachen Worte die Wurzel: 
jilbe, aljo äußerlich gefaht im allgemeinen die erſte Silbe trifft, 
So verfuhr man bejonders in früherer Zeit, wie zahlreiche Namen 
beweifen, 3. B. Loͤrenz aus Lauröntins, Bücher aus Zacharias, 
Möriß aus Mauritius, Theodor aus Theodörus, Jälob aus Ja- 

chbus, Bärtel aus Bartholomasus, ebenjo Anton, Mertens, Hier, 
Bälentin und Belten, dagegen Lucrez, Cyrill, Homer, Birgit. 
Denjelben Gegenjag fremder und deuticher Betonung finden mir 
in Orgän (nad) dem franz), Galanterie, Natiir gegen jean, 
Podagra, Kömpaß, Organift, Hrtillerie, Infanterie, Kävallerie. 
Die vollstümliche Betonung Trompete, Trömpeter ift aljo wohl: 
verftändlich, übrigens auch in den mittelhohbeutichen Formen 
trümet und trümbet bereits vorhanden, — Bon den Haupt: 
idriften feien Ihnen genannt: Lachmann, Über althochdeutſche 
Betonung und Beräfunit; W. Seelmann, Niederdeutfche Ber 
tonumg&anomalien (Korreipondenzblatt des Vereins für niederd. 
Sprachforſchung IV, 18. 39. 76); W. Neumann, Über die Be- 
tonung der Fremdwörter im Deutſchen, Gymnafium Groß = Strehlitz 
1881; W. Reichel, Bon der deutihen Betonung, Leipz. Doltor- 
—— * K. Luick, Zur deutſchen Betonung, Zeitſchrift 1859, 
Ep. 

., Gießen, A. M.... und 
O. S. Blüten kaufmünniſcher Aus 
länderei verdienen tiefer gehängt zu werben. n Giehener 
Wirtſchaften ift ein farbiges Antündigungsichild des Darm- 
ftädter Loojegeihäftes von Ohnacker verbreitet mit bem 
derftellungsvermerte Star Printing Office (Alex. Hoenig) 
Berlin C. 19. (Reg. 5023). Und die Offenbacher Kaiſer 
Friedrihquelle macht fih das Vergnügen, ebenfalls durch 
ſolche Tafeln ben Gießenern anzufündigen: „Emperor Frederick 
Spring. The Mineral Water of the tropical climates. Offen- 
bach a/M. (Germany).* Befondern Reiz aber * der dritte 
Fall. Käufer gewiſſer Bigaretten finden ſich nah Offnung bes 
Schächtelchens mit einem grünen Zettel beſchenlt, der fich in 
dringliher und anfprechender Weile an ihr Vollsgefühl wendet. 
Wir heben aus der langen Darlegung nur die Hauptgebanfen 
aus, Mit Bedauern weit der Berlajler auf den Mihbraud 
deuticher Kabrifanten bin, ihre Erzengnifie unter fremdländiicher 
Bezeichnung in den Handel zu bringen. Einen Zeil der Schuld 
an diefen »unnatürlichen Buftändene ichreibt er den Vorurteilen 
der Nbnehmer zu, tadelt aber den Fabrilanten und Händler, ber, um 
jenen zu fchmeicheln, lieber eauptiihe Bigaretten anpreije, ftatt 
ute deutſche Marten zu empfehlen. Hat man aber den Mut, 
elbſt einer voreingenommenen Kundſchaft gegenüber jich nicht von 
dem Schilde eines anderen Landes deden zu lafien, jo wird nadı 
feiner Meinung das Vorurteil zu überwinden ſein. Mit der 
Bitte um Unterſtühung dabei fchlieht er. Und diefer Mahnruf 
trägt die Überjchrift: »Mehr Selbftahtung!« Auf der Schachtel 
aber lieft man J. Polologlow Fröres. Grand depöt de tabacs 
ot cigarettes, Au bon fumenr, Cigarettes egyptiennes, Regi- 
stered Trade Mark! und der mutvolle Anwalt deutfcher Art 
unterjchreibt fi an dieſer Stelle Fabrique Epirus, Dresdo 
Mehner & Peters! Ja, die Trefflihen haben ganz recht, wenn 
fie dem deutichen Kaufmann zurufen: »Mehr Selbftachtung! « 

Herrn 9. D...., Berlin. Mit Berwunderung ſehen auch 
wir die Düffeldorjer Ansitellungsmarfe mit dem san Sternberg 
erinnernden« Bilde und der nur franzöfiichen Aufichrift Expo- 
sition d'industrie et d’art Mai— Octobre. 

Herm A. W...., Erz. Berlin. Die Eprade der Mode: 
berichte und dergl. ift in der Zeitichrift Schon wiederholt ſcharf 
gegeißelt worden; wir erinnem nur an die Veichreibung eines 
Hojballes im Wiener Fremdenblatt (Jeitſchr. 1900, Sp. 181/2). 
Wien jcheint darin beſonders groß zu fein; die »Wiener Mode« 
bringt jept (Bd. XV, Heft 10, ©. 459/60) einen Bericht, mit 
M. 6. unterzeichnet, über den »Trouſſeau der Erzherzogin Eliſa— 
bethe. Huf den beiden zu einem großen Teile von Abbildungen 
gefüllten Druckſeiten haben Sie ungefähr 250 Fremdwörter ans 
geftrichen. Das alberne Machwerk näher zu beſprechen, lohnt 
ſich nicht. Mber erichreden fann man bei dem Gedanken, wie 
tief der Bildungsftand im weiten Kreiſen deutfcher Frauen jein 
muß, wenn ihnen dergleichen vorgeiegt werden darf. 

Herrn E. 9. ..., Speier. »Dentih im einer Lehrer: 
zeitung!« (Erziehung und Unterricht. Zeitſchrift für Lehrer 
und Lehrerinnen. Hamm in Wejtfalen. 1902, Nr. 6.) 9a, 
dem »Verzeichnis der im Jahre 1901 zur Anmeldung 1%; 
fommenen Unfäle« würde vorm Drud die rote Tinte des 
Lehrers wohlgetan haben. Auf die Frage nach »Urfache und 
Art der Beichädigunge erhält man da die nicht gut ans 
gepahte Antwort: »Bei der Züchtigung eines Schülers enjelben 
am Ohr verletzt.« In derſelben Abteilung finden ſich die wohl: 

ren Dr. W. M. B.. 
. . . Breslau. Dieſe 

—— 



93 

elungenen Eäpe: » Eine Elektriſiermaſchine fiel um, und es zers 
rachen zwei Glasſcheiben an derjelbene, und: »Ein Knabe hadte 

für den Lehrer Holz, und flog dabei einem andern Schüler, der 
dabei fland, ein Stüd Holz ins Augee Merkwürdig ift auch, 
daß die Schäden »Wohnorte« haben. Bei der nächjlen Gelegen— 
heit möge alfo vor der eng 7. ein prüfenber Lehrerblid über 
die natürlicd, nicht von einem Lehrer verfahte Überſicht gehen. 

Herrn G. . . . Hamburg. Gegen die angeblich neue Wort: 
bildung des Hamburger Senates worten, die K. Bruns in der 
vorigen Nummer Sp. 48/9 in Schuß nahm, hat das Hamburger 
Fremdenblatt außer der dort erwähnten noch eine Verwahrung in 
ihrer Nr. 116 vom 19. Mai 1901 gebracht. 

Ein neues Bar — tt — d—pi— um 
Geht jept in dem Senate um: 
Man hat durd) ein »&emwortet« 
Den Spradichag treu »gehortete. 

Dies neue Par—ti—ci—pi— um 
Bereitete mir Gaubium, 
So baf ich gleich »gepfordtet« 
Und Süßes hab’ »getortet«. 

AS zweites Par — ti — ci — pl— um 
Empfehl’ ich dem Senate b’rum, 
Nicht minder ſchön >gejortete, 
Statt landen ein »geportet«. 

Noch andere Bar—ti—ci—pi—a 
Sind auf diefelbe Weiſe da, 
a” Beifpiel, hier »geortete, 

neue Sport — »gejportet«. 9.8: 

Der Spaß ift ja ganz hübſch. Troßdem hat F. Bruns nicht uns 
recht, ſich auf das heute jo beliebte, vielleicht allzu bevorzugte 
»werten« von »Wert« zu berufen. Auch ijt »worten« in Bahr: 
heit gar nicht neu. Schon althochdeutich ift wortön, und »worten« 
= reden findet fich im Oberbayriichen (Scymeller). Sanders be- 
legt es mehrfah aus Jeremias Gotthelf und einmal aus Baggeſen, 
freilih nur in intranjitiver Bedeutung plaudern, zanfen, Worte 
machen, in der ebenfo auch »wörteln« verwendet wird. Neu iſt 
alfo in dem Schriftftüde des Hamburger Senats wohl nur die An— 
wendung im tranfitiven Sinne (»formulieren, faflen«), was aber 
doc in den —— ublichen Aufammenjegungen antworten, 
bevorworten, befuͤrworten ſtützende Vorbilder findet. 

Herrn Major ©....- ‚ Stettin. Schade, daß die alte 
Baftei des Kernwertes zu Magdeburg nicht mehr fteht, an der 
Sie felbit noch die Infchrift Bastion Cronpriueess gelejen haben. 
Das mühte den Kölnern ein Troft fein in dem Schmerze um 
ihr armes Köln. Und fordert man Cöln wegen Colonia, jo 
wäre es freilich nur folgerichtig Grone wegen corona, Brince 
wegen princeps, Gaijer wegen Caesar, Cörper wegen corpus zu 
fchreiben ufw. Übrigens hat num der Kölner Oberbürgermeiiter 
angeordnet, daß bei allen ftädtiichen Verwaltungen der Stadt: 
name mit »@« geichrieben und fo jernerhin auch in den Schulen 
gelehrt werde. Ei weitere Kreifen wird es wohl aud) nicht ein- 
dringen. 

m G. . . Stettin. Wenn der Bafewalfer Reiters 
verein mit feinem guideutichen, friihen Namen in Stettin ebenfo 
—— eine ſahßungsmaßige Vorſtandeſihung« abhält, jo 
rauchte er eigentlich auch feine ⸗General⸗⸗ ſtatt der· aupwerſamm⸗ 

funge«, lönnie die »Finanzlommilfion« etwa in den Wirtſchafts— 
ausihuß, den »Präfidentene in einen »Vorſitzenden⸗ verwan: 
dein und vollends das » Budget pro« 1902 u.a. »Diverjed« auf 
feiner Tagesordnung vermeiden. Unſer Heer ift ſehr auf Sprach— 
reinheit bedacht, aber Soldaten find gut ritterlih, und jo hat 
man vielleicht bier eine höfliche Rüdfiht auf den Verſammlungs— 
ort walten lafien, da Hotel de Prusse, das aud nur nebenbei 
und verfchämt an einer Seite ⸗Preußiſcher Hofe heißt. 

Geihäftliber Teil. 
In Attendorn (Weitf.) und Meihen (Sachen) find durch 

die Bemühungen bes Herm Gymn.⸗Oberlehrers a. D. Dr. Saalfeld 
neue Zweigvereine des A. D. Sprachvereins ins Leben gerufen 
worden. O. Sarrazin, Vorſitzender. 

Beitihrift des Ailgemeinen Dentihen Eprahvereins XVII. Jahrgang 1902 Nr. 3 4 

An die Vorftände der Zweigvereine und die Mitglieder 
ded Allgemeinen Deutſchen Sprachvereins. 

Der Allgemeine Deutice Spracdverein erleidet im feinem 

Mitgliederbeitand alljährlich bedeutende Verlufte dadurch, daß 

Mitglieder beim Wechſel ihres Wohnſitzes infolge von Ber: 

feßungen ufiw. ans einem ABweigverein ausſcheiden, dann aber 

weder einem anderen Ziveigverein beitreten, noch ſich als unmittels 
bare Mitglieder melden. Diefem Übelftand foll dadurd) abgeholfen 

werben, daß ſolche ausſcheidende Mitglieder dur Bermittlung 

unferer Sejchäftsjtelle dem Zweigverein ihres neuen Wohn: 

fies übermwiejen oder, wenn ein Zweigverein dort nicht beiteht, 

als unmittelbare Mitglieder weitergeführt werden. Die geehrten 

Vorftände der Zweigvereine bitte ich, im jedem einzelnen 
Falle Namen und neue Wohnung folder Mitglieder der Geſchäfts— 

ftelle des Allgemeinen Deutſchen Spradwereins in Berlin mit 

möglichfter Befchleunigung mitzuteilen, und zwar unter Benupung 
der zu biefem Zweck hergeitellten, mit Vordrud verjehenen Poſt- 

tarten — Überweifungsfarten —, die auf Anſuchen von der 
Geſchäftsſtelle loſtenfrei zu beziehen find. 

Da von manchen Zweigvereinen Klage darüber geführt worden 
ift, daß die Auftellung der Zeitichrift an ihre auswärtigen 
Mitglieder ihnen unverhältnismähig große Koſten verurſacht, fo 

ift ihnen durd die Überweiiungslarten ein Mittel geboten, die 
auswärtigen Mitglieder ebenfalls an den Zweigverein ihres Wohn- 

orts überweifen oder fie in die Lifte der unmittelbaren Mitglieder 

eintragen zu lafjen. 
Alle Zweigvereine erjuche ich, von der neuen Einrichtung 

einen möglichit umfafjenden Gebraud) zu machen. An die geehrien 

Mitglieder aber richte ich die Bitte, ich im gegebenen Falle 

mit einer ſolchen Überweifung an den Bweigverein ihres neuen 

Wohnortes — oder mit ihrer Eintragung in die Lifte der uns 
mittelbaren Mitglieder — ſtillſchweigend einverftanden erklären 

und es gittig aufnehmen zu wollen, wenn ihnen von der ge— 

ichehenen Überweisung der Einfachheit halber ohne vorherige 

Anfrage kurzer Hand durch unſere Gejchäftsftelle Kenntnis 

gegeben wird. 

Berlin, im Februar 1902. D. Sarrazin, Vorſibender. 

Die Jahrgänge 1—16 (1886 -1901) 
der 

BeitfGrift des Allgemeinen Deutfhen Spradvereins 
tönnen zum Preife von je 2.4, 

die 

Wiſſenſchaftlichen Beihefte zur Zeitfchrift 
(Nr. 1—21) 

zum reife von je 0,30 .# bezogen werben. 

Verlag des Allgemeinen Deutfhen Sprachvereins 
F. Berggold, Berlin W*, Mopitrahe 78. 

2 Die Beichäftsftelfe empfießtt: 

Briefbogen 
mit dem Wahlipruche des Allgemeinen Deutſchen Sprachvereins 

100 Stüd, pojtfrei: 1,30 4. 

u 

Ferner iſt 

Die deutfche Canzkarte, 
von der bisher 37500 Abdrüde unentgeltlicd; verteilt wurben, 
foeben in neuer Auflage erichienen. Die geehrten Vereinsmitglieder 
werben gebeten, zur weiteren Verbreitung der Tanzfarte Abdrüde 
bei der Gefhäftsftelle zu beitellen; die Zuſendung geſchieht 
toftenlos. 
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Dr. H. Schusters Privat-Lehranstalt | 
&e. =. Leipzig, Sidonienstr.59. zerstenun. 
Vorber. j. Reife und Prima-Prüfung (auch für äftere Leute). 
Borber. f. Einjährig- Freiwilligen - Prüfung. 
Borber. f. alle Klaſſen der Höheren öffentlihen Schulen. 

Nähere Bedingungen poftfrei. B [198] 

J. Rickersche Verlagsbuchhandlung, Giessen. 

| 1200) Die deutsche 

Soldatensprache ästhetische Genuss 
von 

Karl Groos 
Prof. a. d. Univ, Giessen. 

von 

Paul Horn 
Prof. a. d, Univ. Strassburg. 

Geh. 2,50.4; geb. 3,50.#. | Geh. 4,80 .4; geb. 6 .M. 

Berlag von I. Fontane & Go., Berlin W 35. 

Hnenfbehrlich für jeden Gebilbeien, der id; über die 
lifferarifche Bewegung des In- und Muslandbes auf dem 

Xaufenden halten will, if 

Das titterarische Echo 
Balbmonatsschrift für Litteraturfreunde 

Kerausgeber: Dr. Yofef Ettlinger 

Smeiter Jahrgang 

Sammel-Organ für alle litterarifden Intereffen 

4fiais, Biographien Aritihen = Litteraturbriefe aus allen Aulturländern * 
Gedrängte Überficht über die In« und ausländifchen Seitfchriften * Voll. 
* ge # Bildniffe + Proben aus neu erſcheinenden Merken. 

t. deutiden Unterridt” ger. br Dtie non, * 

— und 

— 

rau m Intereffieren unb fo unſer Bolt wor —— 
und ae Berblödung, die uns leider in den Straßen und Belenihaft® 
er —— auge 63* — enigegentritt, zu bewahren. Einet 

unferes Wolfes vielfach noch im J 
gaben m Sehe: Die Sarfee 1er zu genichen und die zu Iltterarljchen 

nuß drangende Ek« ober diefer muß ag Bolt ſeinem 9 tem 
Se nach erjt er ** au Aufgabe, eine foldhe Ergtehung anyubahnen 
und Im die rechten wit die —— Beltfehrift zu Uſen 
verjuchen De Diele let ik fo hoch und groß, daß alle, die unfer Bolt 
und ip "geiit Ay Sehen ch —— en red In den Dlenſt dieſes —5* — 
hellen werben. —— dieler —— beir 
Det. te "Hirt an ni etten af 
miterbeiten. -- Und eh Ba ch —A Mr LA ie —— er» 
gering Dar vor allem fen, jenen 

Preis vierteljährlich Mark 3.— —— 
[160) Probenummern koftenfrei, 

Bu bezieben dur alle Bubbandlungen umb Polämter. 

Zeitfärift des Milgemeinen Dentfhen Sprachvereius XV. Jahrgang 1902 Mr. 3 96 

— — — — — — — — — * 

a ße Usambara- Kaffee 
N \ di A#1,—, 1,20, 1,40, 

J r ’ rn 3 

| Erdnuss-Speiseöl | 
. Kilo „4 1,80. . 
| Pfd. „4 0,95. | 

. Kola-Likör , 

. fttefern Hiters un? 

| er — De Mal re — PR Su ’ | und Kön gs ! 1.4 WEN 

i m Kamerum-Kakao i 
. von Medienburg Schwerin. Mid. „A 2,— und 2,20. . 

| Saupl- und Berfandgefhäfl! Kamerum-Schokolade | 

Berlin l., Jernfalemerfir.28. Pfoͤ. 4 1,20, 1,60, 2,20. 

| Bweiggefdhäfte; Kolonial- Zigarren 
Berlin W., Schiifftrafe 16. 187] v. -# 4-25 das Hunbert.s 

* = x anilin tube 2 |: hen, — 
‚Dresden, Zahnsnaſſes Auerkennungsſchreibent: 
ftaffel, Hohen soliernitrafie 40 
Relpsig, Schuliira ‚he 12 
Wiesbaden, Cr. Burgitraße 13, »reislifle Roftenfrei. 
——— 4 0 nn — — — — — — — 

Mit Berückſichtigung — — 
Mundart: und Fremdwurter, 

fowie vieler @igennamen. 
3. Taufend. 

360 Seiten ftarf. Schreibheft- Format. 
Geh. 3,25 .4; kart. 3,75 ..4; 

in Leinen geb. 4.4. 
Ein aud im biefem Blatte 

empiohlenes, ungemein reichhaltiges, 
ga nz eigenartig und zwedmäßig ange 
egtes, nie beifpiellos billiges Bud. 

Verlag von Hobbing & Büchle 
Stuttgart. [194] 

Professor 

P. J. Fuchs: 

Deutsches 

Wörterbuch 
auf etymologischer 

Grundlage. 

Harzer Loden 
wasserdicht 

Kamelhaarloden, Loden- 
tuch usw. usm. 

sr und farbedht 
ragen, 

Damenloden von 1,50 A, 
Herrenloden von 3.A an, 
Joppen von 12.4, 
Mäntel von 2) A 

Proben u. Prelollſte Iret. 

Louis Mewes, 
a Rr.ile, 

Reben.) Epeyiat E N beigät. 

Wie werde ich energiich? 
Durch das Auffehen erregende Heilberfahren Lisboault-Lery. Grindlide 

Hellung von Energlelofigtelt, Serkreutheit, Riedergeichlagenbeit, Echiwermut, 
Hoflnungslofigfeit Angitzuftinden, Kopfleiden Gedächtnie ſchwiche, Schlafloſiglelt, 
Verdauungs» und Darmudrungen und allgemeiner Nerbenſchwäche. Miberfolse 
ausgektloffen. Drudichrift mit zahlreichen Benztellungen und Hellerfolgen anf 
Verlangen unentgeltlib. Leipzig 470. Modern -Medizinischer Verlag. 

[188] 

Brlefe und Hufendungen für die Dereinsleitung 
find au richten am den Worfipenden, 

Gchelmen DOberbaurat Dito Sarrayin, Berlins rlebenau, 
Raiferallee 82, 

Briefe und Zuſendungen Br * Uchrift an den 
culchaſtlichen Beihelte an 

das Werbeamt an Öberichrer a, D. 

Geld —— und Beitrittderflärungen viührticher Beltrag 3 Wart 
wofile die Zeitſch und fonitige Erudichriften des Wereins gellefert werden! um 
bie Grefchäifisftele 3.9. det Schahmeiſters, 

Berlagsbucbändier ger inand Berggoid in Berlin W®, 
Mopktraße 78. 

raußgeber, Dberlehrer Dr. Dslar Etireicher, in Berlin NW®, Bantftrafie 10, 
— — Dr. Paul Pletſch In Berlin W®, Mogitrahe 12, 

@üntber Saalfeld, Berlin: firledenau, Eronbolzftraße 11. 

Für die Exielftleltung verantwertli: Dr. Dakar Streider, Berlin NW, Baulfttaße 10. — Verlag des Allgem. Deutihen Epradiwereins (J. Beragolb) Berlin. 

Drud der Bucdruderel des Balfenhanfes in Halle a. d. ©. 
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Allgemeinen Deutihen Sprachvereins 
Begründet von Berman Kiegel 

Im Auftrage des Borflandes herausgegeden von Dr. Oskar Streider 

Diele Beltſchrift erſchelnt jährlich zwölfmal, au Anfang jebes Monats, Die Beifchritt tann au durch den Buchhandel ober bie Bot 

und wird ben Diltgllebern bes Allgemeinen Deutichen Sprachvereins unentgeltlich | gellciert (Gayung 24). für 8.4 jährlich bezogen werben. 

Angalt: Ein luſtiger Auffap J. A. Schmellerd. Bon Prof. Auguft Brunner. — Die Nahe des Sprachgeiſtes. Bon Auguft 
Engels. — Zentralbahnhof oder Hauptbahnhof? Bon Geh. Oberbaurat Alfred Blum. — Der rote Faden. Bon Prof. €. Nejtle. 
— Deutjch: Franzöjiiches aus Belgien. Bon Dr. G. Nauter. — Kleine Mitteilungen. — Spredhfaal. — Bücherſchau. — Feitungs- 
fhau. — Aus den Zweigvereinen. — Brieftaften. — Geſchäftliches. — Anzeigen. 

Um bie Lejer über den Gedanfengang bed Aufſahes zu unter: 
Ein Iuftiger Aufſatz I. X. Schmellers. richten, gebe ich — meift mit den Worten Schmellers — einen Aus: 

Es iſt nicht mein Verdienft, wenn ich auf eine Meine Abs | zug und führe die Hauptfielle wörtlih an. Er beginnt: 
handlung des berühmten bayeriſchen Sprachforiherd Andreas »In Konfideration, daf ſich die Deutichen gegen die literarifche 
Schmeller!) aufmertjam made, die in Föftlicher Weife die Nach: | Anjluenz fo vieler romaniicher Nationen um fie her dem gers 

abmungsjucht der Deutfchen auf ſprachlichem Gebiete verjpottet. | maniſchen Charafter gemäß immer nur rezeptiv und paſſiv vers 

Der Herausgeber unferer Beitfehrift fchrieb mir im vergangenen | halten werden, in Konfideration, wie charmant e8 wäre, wenn 

Sommer, er habe umjonjt auf der K. Bibliothek in Berlin nad | die verjchiedenen Nationen, welche die europäijche Republik tonjtis 

jener Abhandlung gefahndet, die ihm nur dem Titel nad) befannt | tuieren, auch in der Sprache fo viel möglid ſich uniformierten, 

fei; ich möge mich doch in Münden darnach umfehen und, wenn | in Sonfideration endlih, daß es jedoch unpolitiich, ja inpraftifabel 

ich fie gefunden, darüber berichten. Aber trop des liebenswürdig⸗ wäre, die Sprache des deutſchen Volls durch irgend eine beter- 

iten Entgegenfommens der Bibliothefbeamten gelang es mir erjt | minierte der romaniſchen z. E. die franzöfiiche par force zu ver« 
nad) längerer Zeit, den Auffag auf der Univerfitätsbibliothet zu | drängen, invitiert der Souffignierte jeine eftimablen Stompatrioten, 

finden.) Er umfaßt 8 Seiten (in Hein Oftav), führt die Über | namenilich die Organe und Repräfentanten deutſcher Nation, die 

ſchrift »Höchftimportantes linguiftiiches Projeft«, ift »Jean Louis | Mutoren und Skribenten de tout genre, ſich dahin zu reunieren, 

Allemande umterzeichnet und jteht in den »Erheiterungen«, einer | dab von num an nicht mehr jo ummterhodiich wie biöher, ſondern 
»Monatäjchrift für gebildete Leſer. Bon 9. von Nopebue und | in gewiſſer nad der Digejtionsfapazität des Publici zu bdeter- 
H. Zichofles. (Zweiter Jahrgang, 1812, Erjter Band. Marau | minierender Progreffion eine ſolche Duantität romaniſcher Er— 

bei Heinrich, Remigius Sauerländer. ©. 558 ff.) preiiionen unter das orbinäre Deutjch meliert werde, dab aud) das 

beutiche Volt, ohne fich deſſen eben zu avifieren, ehejt möglich an 

1) Für die Nichtfachleute unter unjern Lejern wird eine | ber inappreziablen Avantage der romaniſchen Nationen partizipiere, 

kurze Ausfunft über Leben und Wirken des Mannes von Nupen | die zu ihrer mutuellen immediaten Spradlommunitation fein 
fein und ihnen eine Würdigung dieſes Vorläufer und Bundes— —24 nf 
nenofien des Gpradjereind ermöglichen. Gr war 1785 zu Diftionnaire, fondern höchſtens ein Abrege der rejpeftiven Gramma— 

Tirſchenreuth im der Oberpfalz als Sohn eine® armen Korb tif nezeffitieren. Dieſe Entreprife ift von jo infontejtabler, ur— 

jlechter8ö geboren, erwarb ſich unter Überwindung großer Schwies | genter Jmportanz, dab ich fupponieren darf, jeder Mann, der a 

— — 33 De eg er Korte der Nifairen ift, der unſere öfonomiichen und poluiſchen 
eifterter Jünger Peſtalozzis, ih aus Not Soldat. : f — * * 

Aus — und der Schweiz heimgefehrt und zum Oberleutnant Beſoins und die dezidierte Tendenz unſerer Literatur zur Unis 

aufgejtiegen, empfing er, der jdon längit über die ihm von verjalität nicht ganz ignoriert, werde fie in Proportion feiner 

Kindheit an vertraute Denfart umd Spracde des Volles nad | Fakultäten und feiner Aktivitätsiphäre möglichjt zu fefundieren 
gedacht hatte, in Münden fruchtbare Anregungen von Männern | juchen«. 
der Wiſſenſchaſt. Bald danadı entitand fein Plan zu einem | Daf; dies geſchehe, hofft der Verfafier deshalb, weil die ele— 
umfafienden Werte über die Mundarten Bayerns, den er trob ante Welt fih ſchon mit Garderobe, Edulation, Leltüre und der größten Echwierigleiten und troß drüdender Sorgen um 8 x ; te . 
feinen Lebensunterhalt verwirklicht bat. 1821 erfdjienen »die | Langage aus der Metropoli der Bolitefje und des veritablen Gouts 
Mundarten Bayeınd grammatifch dargeftellt«e, und 1827—87 | foumiert habe. Und wenn auch beobadıtet worden jei, daß 

Bar — * —— —— — —— —* die Grand und Beau Monde für das Gotiſche ſchwärme, jo habe 
aſſen, bat er dann als Profeifor und Mitglied der Akademie n A * y 
eine reiche wifienichaftlihe Zätigfeit bis = feinem Tobe (1852) der Romanismus dafür bei dem Mittelftand fo ſolid Poſio ge: 
entfaltet. Er hat zuerft die Bedeutung der Mundart für die | Taht, daß er nur durch ein Mirafel wieder erterminiert werden 
Sprachgeſchichte erfannt und ift der Bahnbrecher für die Mund: | könnte. Dafür ſpräche die enorme Quantität von franzöfischen 

artenforihung und dadurch einer ber Begründer der beutihen | Grammatiten, die unter unferem Bolfe bereit zirfufieren. Wer 
Gprodyoifienihaft geworben. Sir. | die deutiche Nation mit einer frifhen franzöfiihen Grammatit 

2) Angeführt iſt er in den beiden Lebensbeichreibungen Schmellers * Pre. En an — Ben ranzöſi ven j 
von Föringer (München 1855) und von Johannes Nıflas (Mün- favorifiere, dem folle fie eine Bürgerfrone dezernieren. Manche 

dien 1885). Muſilkompoſiteure trieben freilich dre nationale Befangenheit fo 
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weit, daß jie auf ihre Deuvres deutſche Titel druden liefen. Daß 

das gotifche Zeug italienifche oder franzöfiihe Augen und Ohren 
ffandalifieren müjje, ſollten ſich namentlich aud die Graveurs 

und alle anderen Artijten gejagt fein lafjen. Überhaupt folle 
man es fich zur Norm machen, für jede neue Inſtitution, Digs 

nität, Charge, Produktion oder Invention ſogleich eine romanische 

Benennung zu eıfinden; aud) relommandiere er den frequenteren 

Gebrauch lateiniſcher oder vorzüglich franzöfiicher Inſtriptionen 

auf den publiquen und Privampäufern. Die importantefte Pros 
poſition aber fei die, daß deutſche Afademien eine gewiſſe Portion 

Breife für jene erponieren, die dofumentieren fünnen, dab von 

ignen bie größte Quantität romanijher Erpreijionen introduziert 

worden fe. Der Berf. hat, um den Comites diejer nftitute 

die Arbeit zu erleichtern, einen Nomäometer oder Nomanitätss 

mejjer konjtruiert. Berſuche mit diejem Jnftrument hätten ers 

geben, da den höchſten Nomäometerjtand die fomiicdyen Theaters 

piecen, den niedrigjten die Werke gewijjer Stribenten aufwiejen, 

weldye die Siiyphuss Arbeit entiepreniert hätten, die Sprache gar 

wieder zu desroman ſieren. Schließlich wird aud) dem meijten 

Herm Trauslateurs aus dem Romaniſchen ins Deutjcye wegen 
der Manier applaudiert, durch die fie darauf binarbeiten helfen, 

ihr Merier jür unjere lünftige Generation ganz entbehrlich zu 

machen. 

Münden. Auguft Brunner. 

Die Rabe des Spracgeiftes. 
Ein harter Ausipruc ift e8, den mwir in Nubolf Hildebrands 

vortrefflichem Bude · Vom deutichen Sprachunterricht um.« leſen: 

»Gerade die Wiſſenſchaft jteuert einem Zuſtande zu oder ijt zum 

Zeil ſchon darin, bei dem fich eine Ausficht auf eine neue ba= 

byloniſche Sprachverwirrung auftut.“ Wlan möchte darin eine 

warmherzige Üvertreibung des von feinem Gegenftande erfaßten 
eiftigen Anwalts erbliden, jo jeher man auch jeinen Ausführungen 

zultimmt, daß die Nlarheit, Schönheit und Deutſchheit unjerer 

Spradye durch das Fremdtum in ihr ſchwere Embuße erleiden. 

Andrerſeits wird dagegen freilich der Cinwand erhoben; »Das 

find zum größten Teil Sachen des Geſchmacks, über die ſich 
ftreiten läßt; wird nur der Hauptzweck der Sprache gefördert, 

Mittel der Berfiändigung zu fein, wird fie nur durch die Fremd⸗— 
wörter handlicher, kürzer, jo gewinnt fi.«e Außerdem pocen, 
wie befaunt, die ⸗»Führenden« in Wifjenichaft und Literatur auf 

ihre Freiheit, die Sprache nad) Gutdbürnten bereichern zu dürfen — 

was ihnen, wie gleichſalls jattfam bekannt, die Führenden im 

Bejchäftsicben neuerdings jo glüdlich abgegudt haben, daß jie 

an Bermägen zur babyloniſchen Spradverwirrung nicht zurüds 

bleiben. 

Ja, wenn nur wirtlic jener Hauptjwed der Sprache gefördert 
würde, wenn nur die Ungebundenheit zu einem gedeihlichen Heich- 

tum führte! Ja, wenn! ber nad) beiden Richtungen zeigen 

die Ergebnifje bei gemauerem Beobachten mit unzweifelhafter 

Deunlichteit, daß der Sprachgeiſt ſich nicht ungejtraft vergewaltigen 

oder mißachten läßt, und daß Hildebrand mit jeinem Ausſpruche 

nur allzujchr vecht hat, Die Sadje ijt von jo allgemeiner und 

einjchneidender Vedeutjamteit, daß fie verdient an der Hand neuer 

Belege wieder und wieder erhärtet zu werden. 

Der Ungebüdete, dem das fremde Wort nur fozufagen äußer— 

lich; angeflogen iſt, unterliegt am leichtejten der Gejahr des Miß— 

griffs; Entftelungen, faljdye oder Überfläjfige Anwendung, die 

von jeiner Seite herrühren, pflegen die Heiterkeit des Gebildeten 
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beworzurufen. Diefer jelbft jedoch entgeht ebenſowenig wie 
ber ſprachlich Geſchulte und der Gelehrte der Rache des Spradhs 
geiſtes, wenn er fi in hergebrachter, forglofer Weife dem 
Einflug des Fremdtums Hingibt. Wis im preußiſchen Lands 

tage (1849) der Abgeordnete v. Bederath gejagt hatte: wenn 

die Verfafjung diefen Paragraph nicht fallen ließe, verdiene 

fie den Namen einer Konjtitution nicht, da konnte ihm fein 

politiiher Gegner v. Bismarck ſpottend erwidern: »Ich will nur 

darauf aufmerfjam machen, daß dad Wort Konſtitution bloß ber 
franzöſiſche Ausdrud für ‚Verfafjung’ ift, und es wird nur darauf 

anfommen, ob wir jranzöfiich oder deutſch über die Sache jprechen 

wollen.e Zropdem gehört die »fonftitutionelle Berfajjung«!) ges 
wiljernaßen zum eijemen Bejlande im Wortſchatz der Politiker 
und Tagesblätter, jo gut wie der Guerillaftieg (Kleinfriegkrieg) 
und vieles andere. 

Wie aus diejen Beiſpielen erhellt, ift die wahre Bedeutung 
des ausländiſchen Sprachgutes auch dem, deſſen Schulung es vors 

ausſetzen liege, nicht immer mit der nötigen Klarheit im Bewußt⸗ 

fein, jo dak dem Fremdwort häufig der ſich mit ihm 

dedende deutjche Ausdruck hinzugefügt wird und auf dieſe 

Weiſe ungemollte, zum Teil ſchwulſtige und lächerliche Doppel 
bezeidynungen zu Tage treten. In einzelnen andern Füllen, um 

dies hier gleich vorwegzunehmen, nämlid dann, wenn eine 

Nfalſche Anwendung zu Grunde liegt, ergeben ſich auch widerfinnige 

Wıbbiloungen, wie die öſters zu hörende Hinterfront. Ob 

ſich wohl jemand eine Lächerlichleit wie Hinterjtirn oder Hinter 

vorderjeite zu fhulden fommen ließe? 

Indem wir glei daneben die Worbderfront?) fiellen, be= 
ginnen wir eine Neihe von Doppelbezeichnungen, bie ſich uns 

ungeſucht beim raſchen Velen aufgedrängt haben. (Die ebenjalld 

ins Webiet der Bautunſt fallende Frontfafjade”) verdiente 

eigentlich noch bejondere Würdigung) H)Minette-Erz (Mi— 
neite = Nafenerz); zur Raiſon und zur Vernunft bringen; 
%)auf Grund dieſes Prinzips (- auf diefem Grundjap); 

"Jein Rademotiv liegt zu Grunde (= Es geſchah aus Rache, 

oder der VBeweggrund war Bade); *)aus prinzipiellen 

Gründen (= grundjäglid); Ypraktiſche Erfahrungen 
(Ein Praktiker ift dod en Mann von Erfahrungl); "alte 
Veteranen (ftatt alte Krieger); ")integrierender Beſtand— 

teil (Ein nit zum Ganzen gehöriger Beftandteil dürfte 

ſchwer zu finden jein!); *) womit eine entſprechende Erjparung 

torrejpondiert (= dem eine Erſparung entjpricht); Jahres⸗ 

zeit der wejtindifhen Sturmzyflone, Hurricane (dreifache 

Bezeichnung bdesjelben Begrifjs Sturm, wo einfah Wirbel- 

ſturm genügt hätte; "*) Schilderung der Sitten und Gebrände, 
ded Milieu (überflüjjiger Zujap des jrangöfiichen Wortes); 
»attentatsverſuch, das zweite Attentat wurde verjudt. 

Daß ein Attentat ein Verſuch, ein Anjchlag iſt, ſcheint 
faum nod einem der Herren Beitungsichreiber bewußt zu fein; 

daher braucht ſich füglich niemand mehr zu verwundern, daß einer 

1) In biefem Falle hat aber das Fremdwort eine engere 
Bedeutung entwidelt; nur die Verfajjung it eine Sonftitution 
und fonjtitutionell, die eıne aus Vollswahl heivorgehende Volls— 
vertretung hat. Vgl. »Republit«. Sır. 

2) Deutſche Hertung Wr. 106. (Alle Anführungen aus Zei 
tungen oder Zeuſchriſten ſind dem Jahrgang 1844 entnommen.) 

3) Juujterte St. ©. 2420, 
4) Khermud= Weſtfaliſche Zt. Nr. 390, 
5) Kolniſche Zt. 413. 6) D. Br. 7) ©. Zt. 173. 
8) D. Hr. 153. 9 D. Br.15l. 10) RH.=:W. Zt. 607. 
11) RH.:W. 51.498. 12) ©. Zt. 165. 
13) D. Br. 159 aus der Straßb. Poſt. 14) D. Bt. 167. 
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berichtete: Labori fei durch ein Mevolverattentat!) (ftatt Revolver⸗ 

ſchuß) verwundet worden, und daß die leider nur zu gut aus— 

geführte Ermordung des Königs von Stalien faft allfeitig 
ein Mitentat genannt wurde "Die Offenbarung einer müch— 

tigen potentiellen Energie, bie ſich in ihrer ganzen Kraft 

in finematifche Energie umjeßen dürfte (— die Offenbarung 

einer mächtigen ichlummernden Kraft, die fid im ihrer ganzen 

Wucht in wirffame Kraft umfegen bürfıe). 

Einem Buche?) find folgende beiden: Proben entnommen: »Da 

die Finanzen nicht erlaubten, die Bahn aus Staats mitteln 
zu bauen.« Hier erjcheinen die »fyinanzen« wie handelnde Per— 

fonen, gleichjam als eine Behörbe, die zu erlauben und zu vers 

bieten bat, während einfach gejagt werben joll: die Staatämittel 

(d. i. die Finanzen) reichten nicht aus, »Sie vertrieben bie 
Sendboten driftliher Miffione, ftatt: die hriftlihen Send— 
boten ober Miffionare. 

Sogar fol ein Meifter in der Behandlung ber Sprache wie 

Sceffel verfällt bem Berhängnis, wenn er von furztailligem 
Mieder fpricht, was doch weiter nicht? als ein furzmiebriges 

Mieder ift, oder von dumpfer Apathie,*) da Mpatbie allein 
den Zuftand des Stumpffeins oder Dumpffeins bedeutet. 

Der Taillengurt ber neuen Belleidungsvorichrift für das 
preußijche Heer reiht ſich würdig an, zugleich als ein Beleg dafür, 
wie fo ein vielbeliebter und gebrauditer franzöſiſcher Eindring- 

ling fid) auch dort einjtellt, wo er gar nichts zu ſuchen hat. 

Des weitern follen einige Vertreter der Wiſſenſchaft zu Worte 

tommen. Den Buchtitel Anthropologie bes Weibes?) feinem 
mwörtlichen deutſchen Sinne nach zu fallen: Menihenlehre des 

Weibes, würde man mit Recht ftarfe Vedenfen tragen, und 

doch bejagt er nichts anderes. Hier bietet fi uns eine Probe 

der Schiefheit, um nicht mehr zu fagen, die ſich bei vielen jolcher 

wifienichaftlichen Bezeichnungen herausſtellt, wenn man fie auf 

Herz und Nieren prüft; eime zweite Probe find die in der Ve- 

ſprechung des genannten Werkes erwähnten »topographiſchen 
Berhältnifje«, alfo: ortsbeſchreibende B., während Örtliche Ber: 

hältnifje gemeint find. Am felben Orte wird ausgeführt: »So 
werben nun einestelld die jomatiihen Verhäliniſſe, andbernteils 

die pfychiſchen, und zwar die intelleftuellen, wie aud) die 

äfthetifchen und ethifchen geſchlldertz — und dann heifit es 

im felben Satze weiter, dab »auc die geiftigen Vermögen bes 

Weibes, defien Denken, Fühlen und Wollen, eingehend be 

handelt werden.«e Sind denn die ⸗phychiſchen uſw. BVerhältnifies 
etwas anderes? 

Im Meyerihen Konverfationslerifon jagt ber mebizinijche 
Fachmann von der Diphtheritis: »wegen ihrer auägelprochenen Ans 

ftedungsfähigkeit hat man bie D. ftets als eine Infeltionss 
frantheit betrachtete, d. 5. bei Lichte bejehen: wegen ihrer An— 

ſteclungsſähigkeit ift fie eine Anftedungsfranfheit. Cs fommt nod) 
befier: »Man ſpricht die von Löffler entdedten ftäbchenförmigen 

Bakterien, die Diphtheriebazillen, als die Erreger der Krank— 

heit an.e Um ber ganzen hohlen Wortmadjerei in dieſem Sape 

inne zu werden, muß man fich bloß in gemeinem Deutſch vor 

Augen fegen: ftäbchenfürmige Stäblinge, die Diphiberieftäb- 

linge! Das vollfommen zutveffende »ftabförmige Spaltpilzee 

enibehrt freilich der fateinifch=griechiichen Gewandung, deren die 

Wiſſenſchaft num einmal nicht entraten zu können fcheint. 

1) D. 3. 15) D. 8. 2) Seidel Transvaal ©. 39 u. 32. 
3) Sädinger Epifteln IV. 4) Neifebilder ©. 120. 
5) Geographiſche Zeitfchrift 98, ©. 475. 
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Sprachliche Vorlommniſſe diefer Art, wie fie fich mit Leichtig- 

feit verhundertfaht nachweiſen laffen, bringen auf® neue 

ben Beweis, wenn es noch eines ſolchen bebürfen jollte, daß die 

Tätigkeit des Allgemeinen Deutſchen Spradjwereins nicht etwa 
ſchulmeiſternd auf Auferlichteiten gerichtet ift, fondern mit dem 

Walten des ureigenen Geiſtes der Spradie zufammentrifft. 

Wenn nicht jo vieles andere, jo müßte jchon die ftrafende Wirk 

famfeit dieſes Geiftes wie eine Warnungstafel vor abihüifiger 

Strafenftrede mit der Aufichriit: Schritt fahren! zur äuferften 
Borfiht, ja zur Scheu im Gebrauche der Fremdwörter mahnen. 

Bodum. Auguft Engels. 

Sentralbabnbof oder Bauptbabnboft 

Den Ausführungen des Herrn Karl Scheffler auf Sp. 7 ff. 
db. Ztichr. gegen bie Anwendung des Wortes Aentrafbahnhof für 
ben mwichtigiten, bauptfäclichiten Bahnhof einer Stadt ift vom 

Standpunlt des Eifenbahners im jeder Hinficht zuzuſtimmen. 

Seine Einwendungen gegen die in den ⸗Hamburger Neueſten 
Nachrichtene gegebene Begrifisbeitimmung des Wortes Zentral: 
bahnhof find ebenfo zutreffend, wie die für die Anwendung bes 

Wortes Hauptbahnhof vorgebradhten Gründe. Es ift aber viel- 

leiht am Platze, feine Darlequngen noch elwas zu ernänzen. 

Das Hamburger Blatt enthielt für Hauptbabnbof folgende von 
Herm Scheffler nicht zurüdgemwiejene Vegriffsbeitimmung: »Es 

fann unter einem Hauptbahnhof zu veritehen fein bie erfte, die 

hervorragendſte und bebeutendite Station unter jümtlihen Sta— 

tionen einer Eifenbahnlinie, der Ausgangs- und Zielpunkt einer 

Linie, e8 lann aber auch darunter zu verfteben fein die größte 

unter den Stationen einer Linie an einem und bemfelben Orte.« 

Diefe Erklärung kann in ihrem eriten Teil nicht als richtig an- 

erfannt werben; fie iſt nicht nur unvollitändig, wie Herr Scheffler 

meint, ſondern fie iſt im weſentlichen falih. Der bebeutendite, 

hervorragendſte Bahnhof einer Eifenbahnlinie, ihr Ausgangs-— 

oder Bielpunft wird in der Fach⸗ und Amtsſprache der Eifenbahn 
als folder niemals Hauptbahnhof genannt. Dieie Bezeichnung 

ift vielmehr nur für den bedeutenbiten, nad) Berfehr und Betrich 

wichtigiten Bahnhof unter mehreren Bahnhöfen desſelben Ortes 

üblich, und diefe Eigenichaft bildet nicht eine oder eine ber 
weſentlichſten, ſondern die alleinige VBorausfepung für die Be- 

zeichnung eines Bahnhofes als Hauptbahnhof. Nicht die Bebeu- 

tung des Bahnbofes für die Linie, jondern für die Stabt iſt 

bei dem Begriff mahgebend. Demgemäk Fünnten alfo an der— 
felben Linie jehr wohl mehrere Hauptbabnhöfe liegen. 

Den Begriff Hauptbahnhof nad der Bedeutung des Bahnhoſs 

für eine Linie zu wählen, würde übrigens ſchon um deswillen 

nicht angehen, weil hierzu zumächit feitgeitellt werden mühte, nach 

welchen Gefichttpunkten die Bedeutung der Bahnhöfe gegenein: 
ander bewertet werden follte. Der Laie ift fehr geneigt, bierfür 

einfady den Perfonenverfehr zu Grunde zu legen. Das wäre aber 

im allgemeinen nicht richtig; der Güterverkehr ſpielt im Eiſen— 

babndienft eine erheblich gröhere Rolle, und ſchließlich fommen 

noch die reinen Betriebägefihtspunfte, die Bildung der Züge, 

die Anlagen fir den Lofomotivweciel u. dergl. m. in Betracht. 

&o hat 3. B. der für den Perfonenverlehr jo wichtige Bahnhof 

Friedrichſtraße in Berlin für den Güterverfehr gar feine und für 

den Betriebödienft nur eine jehr untergeordnete Bedeutung, und 

umgelchrt jpielen wieder Bahnhöfe, die in fepterer Hinſicht von 

hervorragender Bedeutung find, im Perſonenverlehr nur eine 

ganz untergeordnete Rolle; 3. B. find die Bahnhöfe Brodau, 



103 

Frintrop, Dfterfeld u. a. der grökten Zahl der Eifenbahnreifenden 

faum befannt. Man miühte alfo für jede Linie den Haupts 

perjonenbahnhof, Hauptgüterbahnhof, Hauptbetriebsbahnhof uſw. 

beftimmen. Es iſt daher, wie bemerkt, nidjt Sprachgebrauch, 

den Ausdrud Hauptbahnhof in anderer Weile anzuwenden, als 

zur Bezeichnung des hauptſächlichſten, wichtigiten Bahnhofes unter 

mehreren Bahnhöfen eines Ortes. 

Und biejer Sprachgebrauch ift, wenigftens in Norbbeutichland, 

allgemein. Es gibt weder in Hannover und Magdeburg, noch 
in Efien, Köln und Düfjeldorf einen Zentralbahnhof, jondern 

die betrefienden Bahnhöfe heißen amtlih nur Hauptbahnhof, 

und aud) der neue große Bahnhof in Hamburg wird nicht anders 

genannt werden. Im Gebiete der preußiſchen Staatsbahnen ift 

die Bezeichnung Zentralbahnhof ſchon feit vielen Jahren abge 

ſchafft, und m. W. wird fie aud) von den anderen deutfchen Eifen: 

bahnverwaltungen faum mehr gebraucht. 
Erfreulichermeife ift alfo der Wunſch des Herm Scheffler, das 

gute, deutjche, llare und unzweideutige Wort Hauptbahnhof möge 
allgemein eingeführt werben, wenigſtens für den größten Teil 

der deutihen Bahnen erfüllt; die Eifenbahner gebrauchen es 
ſchon lange, mögen die übrigen Deutſchen nur nachfolgen. 

Berlin. Alfred Blum. 

Der rote Saden, 

Kaum ein Bild Goethes hat mehr Anklang gefunden, als das 

vom roten Faden, ber ſich durch etwas hindurchzieht. Der Dichter 

erklärt es in ben 1800 erichienenen Bahlverwandtihaften jo: »Wir 

hören von einer befonderen Einrichtung bei der engliihen Marine: 
Sämtliche Taumwerfe der königlichen Flotte, vom flärkiten bis zum 

ſchwächſten, find dergeftalt gejponnen, daß ein roter Faden 

durch das Ganze geht, den man nicht herauswinden fan, 

ohne alles aufzulöfen, und woran auch bie Heinften Stüde fennt- 

lich find, daß fie der Krone gehören. Ebenſo zieht ſich durch 

Dttiliend Tagebudy ein Faden der Neigung und Anhänglichleit. 
der alles verbindet und das Ganze bezeichnet.« 

Wie gedanfenfos wird num aber dieſes Bild Heute gebraudit! 

Ein und diefelbe Poft brachte mir zivei Beifpiele. Im Theologifchen 

Siteraturblatt vom 7. März d. J. (Nr. 10) jchreibt Profeſſor 
P. Tichadert aus Göttingen: »Wie aber finden wir nun einen 

roten Faden, der uns aus dieſem Labyrinth herausführt ?« 

Meines Wiſſens ift darüber nichts überliefert, daß ber Faden 

der Ariadne vot gewejen wäre. Diefe Farbe wäre im Gegenteil 
ſehr unzwecdmähig geweſen; denn dann wäre der Faden fofort 

aufgefallen. Es ijt einfach eine unberechtigte Verbindung zweier 

Bilder. 
Nicht unrichtig, aber mit einem andern vermifcht ericheint das 

Bild in einem Heinen »Der vote Faden« betitelten Auſſatz der 
illuſtrierten Monatsfchrift »Zions Freund« (Hamburg, Febr. 1902, 
&.24). ⸗»In Venedig fann ſich fein fremder verirren, obwohl 

die Strafen fehr enge und die Kanäle vielfach verfchlungen find. 

In den Mauern am Rande der Kanäle und im Pilafter der 

Straßen zieht fich nämlich eine dünne Linie von roten 

Steinen hin, welche den Fremden ſtets zur Marluskirche führt. 

So zieht fich durch die ganze Bibel, durch die Geſchichte, das 
Geſetz, die Poeſie und die Brophetie ein roter Faden, welcher zu 
Chriſto Hinführt,« 

Maulbronn. Eb. Neftle. 
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Deutfh-Sranzöfifhes aus Belgien. 

Wenn der Durchſchnitisdeutſche die Wahl zwifchen einer beuts 
ichen und einer fremden Bezeichnung für irgemb etwas hat, jo 

wählt er gewöhnlich die fremde. Ein gutes Beiſpiel für bie 
Richtigkeit diefer Behauptung liefert dad Verhalten ber Deutichen 
in Belgien. Denn da dies Land zwiſchen niederdeutſcher und 
franzöfifher Sprache ziemlich gleich geteilt ift, jo kann hier jeder 
nad) feiner Neigung in ber Wahl der Epradye, die er im Berfehr 

mit fremden anwendet, die eine oder die andere begünftigen. 
Vor mir liegt das Mitgliederverzeichnis des Vereins Deuticher 

Chemiter jür 1001, aus dem id) die Adreſſen der in Belgien 
lebenden Mitglieder ausgezogen habe. Es Hat fich Herausgeftellt, 
dag 20 Mitglieder ihre Adrefje ganz in frangöfifcher Sprache an— 
gegeben Haben, 13 franzöfisch und deutſch gemijcht, 9 rein deutich, 

während bei 5 Ortdangaben der Ort nur entweder einen deutichen 
oder franzöfijhen Namen Hat, fo dab eine Wahl nicht vor- 

zunehmen mar. 
So finden wir viermal den Städtenamen Louvain ftatt 

Löwen, das ebenfo wie das niederdeutjche Leuven gar nicht vor: 

fommt. Dreimal findet fih Brurelles, dreimal Brüfjel, aber 
aud) bier mit franzöfifcher Straßenbezeichnung. Anvers findet 
fi) einmal, Antwerpen dagegen fiebenmal, unter diefen auch zwei⸗ 

mal mit deuticher Strahenbezeihnung. Statt Dendermonde jteht 

Termonde, aud mit Rue ded Tours ftatt Torenftraat. Für 
Lüttich (ndd. Luik) steht einmal Liöge, dreimal aber ber hoch— 
beutiche Name. Eigentümlic ift die beliebte Verbindung beuticher 
DOrtönamen dur ein franzöſiſches lez: Dverpeltslezs Neerpelt 

(zweimal) oder Hemixem⸗ lez⸗ Anvers oder Ruysbroeck⸗ lez⸗ Brurelles 

(diejes dreimal). Bei den beiden legten Beiipielen ift der Name 
des bedeutenderen Ortes verwelſcht; umgekehrt fchreibt ein anderer 

Foreft bei Brüſſel (jtatt ndd. Vorſt od. hd. Forſt). Natürlich 
ſchreibt jemand, der ſchon über der franzöſiſchen Grenze in Kameryl 

wohnt, ftatt defien Cambrai. Hierzu muß allerdings entſchuldigend 
bemertt werden, daf Über die beutichen Namen flandrifcher Städte, 
die in Frankreich liegen, in Deutjchland eine ganz bejondere Un: 
genntnis herrſcht. Daß Ryſſel 3. B. der deutiche Name für Lille 
iſt, das iſt eine Tatjache, die nicht einmal in verbreiteten 

Atlanten zu finden ift. Dentiche Strahenbezeihnungen fommen 
außer in den beiden Antwerpener Fällen nur noch einmal vor, 

und zwar bei einer Statieftraat in Haren. Sonſt herrſcht auch 
bei deutſcher Ortsangabe die Vorliebe für franzöſiſche Strafen: 
namen unbedingt vor. Auch Bädeter gibt in feinen Plänen von 

Antwerpen, Brüfjel uſw. ganz ausſchließlich die franzöfiichen 

Straßennamen, ald wenn das jo fein müßte. 
Daß übrigens der Schriftführer ded genannten Vereins bei 

der Aufammenftellung des Mitgliederverzeichnifjes die ihm mit: 

geteilten Namen ganz ohne Unterſchied jo wiedergegeben hat, wie 
er fie befam, hätte fchlieglich auch vermieden werden fünnen. Es 

hätte wohl nicht zu viel Mühe gemacht, wenigſtens die Ortönamen 

durchgängig ind Deutsche zurüdzuübertragen. Bei den Strafen: 
namen wäre dies ja freilich ſchon ſchwieriger gewefen, aber immer: 

hin wäre hier doch vielleicht eine Bitte um genauere deutſche 
Bezeichnung an bie betreffenden Mitglieder nicht zu umftändlid 
gewejen. 

Freilich) gibt es ja auch im Deuticland ſelbſt Leute genug, 

die etwas darein fegen, jtatt nad Mecheln, Namen, Bergen, 

Arel (ndd. Marten) nad) Malined, Namur, Mond, Arlon zu 

ſchreiben, ja ſogar aud) Mulhouſe (Alſace), La Haye oder Fluſh⸗ 
ing zu jagen (bei diefem Wort ift englifc feiner), Beiſpiele ge 

nug ließen ſich auch hierfür anführen; aber die Hier mitgeteilten 
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halten wir deshalb für beſonders kennzeichnend, weil fie zeigen, 

wie groß jelbjt unter jtudierten Leuten noch immer die alte Aus: 

länderei ijt. 

Charlottenburg. G. Rauter. 

Rleine Mitteilungen. 
— Aus den Briefen eines Vaterd und Arztes au feinen 

Sohn, die Dr. Kranidh v. Münfter unter dem Titel »Mit 

Gotte veröffentlicht hat (Halle a. d. ©., 1901, Müllers Ber: 

lagebuchhandlung), wird uns die folgende ſchöne Stelle mits 

geteilt: ⸗»Im 20. Jahrhundert wird aber auch die Zeit gefommen 

fein, in der fein Deutſcher ſich mehr fhämen wird, feine Rede 

nur deutſch zu geftalten, in der vielmehr beim Gebrauche eines 

jeden überflüjfigen fremdwortes ein gerechter Unwille darüber 

fein Herz flärter ſchlagen machen wird. Seine jhöne Mutters 
ſprache hat ſich der Deutjche in den Jahrhunderten feiner Ohn— 
macht und Schmad) derart durch überflüffige fremdländiſche Flitter 

verungieren lafien, dab er heute nach dreikigjähriger neuer Größe 

noch) nicht in feiner Allgemeinheit zum rechten Bewußtſein diejer 

Schande und damit auch noch nicht zu allgemeiner Ausrottung 
berjelben gelommen ift. Uber auch dieje Zeit wird eintreten, 
ebenfo wie dad 20. Jahrhundert der Welt zeigen wird, was es 

zu bedeuten hat, wenn jeder Deutiche überall in der ganzen Welt 

mit beredhtigtem Selbjtbewußtfein denken und jagen fann: Ich 

bin ein deutjcher Bürger! Mein lieber Sohn, fei ſiets deutſch, 

denfe und handle nur deutich, unterjtüge alles, was das Deutfd- 

tum zu fördern fich zur Aufgabe ftellt, und jtelle dad Vaterland 
über alles! Dann wirft Du Dein Leben ‚mit Gott‘ führen und 
endigen und der Stolz der Deinen und deiner Stammesgenofjen 

jein und bleiben.« 

— Ähnliches wie bei »KHölne geſchieht bei der Stadt Höpenid 
(bei Berlin). Früher hat man ohme Überlegung bald Koepenid, 
bald Coepenick geſchrieben. Neuerdings ift durch die Behörden 

die Schreibart Coepenick feitgefept worden. Nuc dad Poftamt 

hat in letzter Zeit, wie es ſcheint, ausſchließlich die Schreibart 

Eoepenid angenommen. Bor einiger Zeit führte das Poltamt 

noch nebenher einen befonderen Stempel mit dein Namen ⸗Koe— 
penic«, welder auf Vordrude für Telegramme u. a. gejept wurde. 

In der Schule werden die Kinder angeleitet, bei ben in 

deutjcher Schrift hergeitellten Arbeiten »Eoepenide zu jchreiben. 

Das iſt doch fehr merkwürdig; jo müfjen nun die Kinder ſich 

einprägen, bei diefer Schreibart das »E« wie »St« auszufprechen 
— nur damit die eigenjinnige ſalſche Schreibart des Wortes zu 
ihrem Rechte fomnıt. Wolff. 

— Aus einer märliſchen Stadt wird uns geſchrieben: Vor 

einiger Zeit fommt meine Tochter, die die hiefige Mittelichule 

bejucht (6. Klaſſe), nah Haufe und erzählt mir ganz eifrig: 

»Bater, heute haben wir Lateinisch gejchrieben!« ch enwiderte: 

Ja wohl, Wörter mit lateiniſchen Buchſtaben, wie du ſchon 

früher gejchrieben Hajt!«e — »MNein, Vater, wirkliche lateiniſche 

Wörter, ich Habe auch ſolche Aufgaben zu maden!« Sie hatte 
recht. Als ich fie heranrief, damit jie ihre Arbeiten machte, 

mußte ich es fehen: fie hatten angefangen, die Biegung des Zeit- 
wortS zu lernen. Nun mußte das Hjährige Kind in fremder 
Sprache die Zeiten lernen: Praesens: ich jdreibe, Imperfectum: 

ich jchrieb, Futurum: ich werde ſchreiben, Perfectum: ich habe 

geichrieben, Plusquaniperfectum; ic) hatte geſchrieben, Futurum IT: 

ich werde gefchrieben haben. Man jollte es laum glauben! 
Sonſt wiſſen die Leute der Schule nicht genug davon zu veben, 
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daß alles, was gelehrt wird, den Schülern verſtändlich fein muß. 

Hier prägt man den Kindern beim erften Unterricht über das 
Beitwort ſolche unverftiandenen fremden Namen ein. Wie viel 

leichter ift der Unterricht der Lehrer und das Verftändnis ber 

Kinder, wenn diefe mit der Sache auch ſogleich den verftändlichen 
deutſchen Namen lernen. Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft, 
Mitvergangenheit (unvollendete Vergangenheit), VBorvergangenheit, 
Vorzukunft: das find die deutſchen Namen; die erfien drei für 

bie einfachen Zeiten gebrauchen wir im gewöhnlichen Leben fo 
oft und fo allgemein, daß über ihre Verſtändlichteit fein Zweiſel 

obmwalten kann. Die drei übrigen Namen find nicht jo allgemein 
im Gebraud), aber fie find einem deutichen Kinde gewiß leichter 

verftändlich zu machen als die fateinijhen Namen; — zumal in 

einer Mädchenmittelfchule find die legteren völlig überflüffig, da 

diefe Schülerinnen wohl niemals die lateiniſche Sprache erlernen 

werden; und wenn einige wirklich dazu fommen follten, dann ijt 

immer noch Zeit genug, auch die Namen für die Zeiten zugleich) 
mit der lateinifhen Sprache zu lernen. Die lateinischen Namen 

find für folde Kinder, welche nicht zugleich die Sprache erlernen, 

leere Namen ohne Inhalt; aber die deutjhen Namen haben für 
deutjche Kinder Wert und Anhalt; da bedeutet der Name zugleid) 

einen Begriff. 
— Die Gejellfhaft für deutihe Sprade in Zürich veröffents 

licht in einem Heinen Hefte den Bericht über ihre Tätigkeit in 
den Jahren 1900 und 1901. Diefe zwei Jahre bedeuten leider 

für die Geſellſchaft in Bezug auf die Mitgliederzahl eine Zeit des 
Stiljtandes; die Eintritte wiegen fnapp die Austritte auf; außer: 

dem Hat der Tod ſchwere Lücken gerifien. Aber ein überaus 

veges geiftiges Leben herrſcht in dieſer Vereinigung. Siebzehn⸗ 
mal hat fich die Gefellichaft in den zwei Jahren verfammelt, und 

vierzehn diefer Situngen wurden durch Vorträge oder Berichte 
ausgefüllt, die ſich felbftverftändlih alle auf Sprachliches, vor 

allem auf Deutſchſprachliches bezogen. Ein Anſchluß der Gejell- 

ſchaft an den Allgemeinen Deutſchen Spradverein fam nicht 

zuftande; dagegen wurde beidlofien, deſſen Beröffentlihungen 

denen, die fie durch Vermittlung der Gejellfchaft zu erwerben 
wünfjchen, zum Sahreöpreis von 3 Franlen zu liefern und bie 

Mehrkoften auf die Befellichaftstafje zu übernehmen. Auch joll 

in den Sipungen ber Gefellihaft auf möglichſt regelmäßige Be: 
richterftattung über die Veröffentlihungen des Spracvereins Be: 
dadjt genommen werden. Bon den Schriften der Geſellſchaft aus 

den beiden Berichtsjahren fei auf zwei befonders hingemiefen: bie 

»Abhandlung« »Die Zürcher Mundart in J. M. Ufteris Dialeft- 
gedichten« von Dr. Paul Suter und eine »Mitteilung« »Über den 
Stand der Mundarten in der deutichen und jranzöfiichen Schweiz « 

von Dr. €. Tappolet. Der Geſellſchaſtsvorſtand für 1902/1903 

bejteht aus den Herren Prof. Dr. Bahmann, Dr. 9. Bihler, 

Dr. P. Suter, Prof. Schnorf und Sekundarlehrer E. v. Tobel. 

Der Bericht jchlieht mit dem Wunfce: »daß die Arbeit unjrer 

Geſellſchaft im Dienſte der Mutteriprache fi) immer fruchtbarer 

gejtalten möge.« Diefem Wunſche ſchließen wir uns aufrichtig an. 

— Ans dem Mactbereiche der deutihen Sprache. Cine 
Nachricht der »Straßburger Poſt« (Nr. 198 vom 2. März) aus 
dem Breuſchtale ftellt feit, dab ſich die deutjche Sprache im Laufe 

der Jahre auf dem ehemals franzöſiſch redenden Gebiete des 
Elſaſſes langjam, aber ftetig fortichreitend eingebürgert habe. Der 

Berichterftatter beruft ſich vor allem auf die Schuljugend in den 

franzöſiſchen Ortichajten, aber aud auf die Verhandlungen vor 

Gericht und die lebhafte Veteiligung an den Gefangabenden 
deuticher Geſellſchaften, z. B. auch der Kriegervereine. Nach dieſem 

Gewahrsmanne verfehren Gendarmen und Grenzer gerade in den 
* 
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abgelegenen Gegenden ohne große Schwierigkeit durchweg in deutſcher 
Sprache mit den fehr freundlichen Bewohnern. Aus der Grenz: 

gegend wohnen in den Wallfahrtdorten Marienthal, Neunkirchen, 

Dufenbad viele »welichee Pilger mit Verfländnis dem bdeutjchen 

Predigten bei. Die Gebirgsübungen der Truppen, deren häufige 
Anwejenheit in den Orten des oberen Breufchtales ſtets ein ſchön 

Stüd Geld bringt, mögen ebenfall® nicht unerwähnt bleiben, weil 
ſich die deutjchen Soldaten mit den Duartierleuten und den Wirten, 

Bädern, Mehgern laum anders als in der deutſchen Sprache vers 
ftändigen können. ndlic macht er den Umſtand geltend, daß 

jeit etlichen Jahren Familien aus Frankreich nad) Saales, Rothau, 

Schirmeck, auch Marlirch ujw. fommen mit der ausgeſprochenen 

Abſicht, ihren Kindern die mühſame Erlernung der ſchweren 

deutſchen Sprache während der ferien etwas zu erleichtern. Wenn 

diefe Angaben, wie es fcheint, auf zuverläfiiger Beobachtung bes 
ruhen, find fie gewiß erfreulih. Daß aber zur Förderung ber 

beutichen Sprache im Elſaß die ausdauerndjte Zähigfeit nötig bleibt, 
beweijt wieder der Verfuch, eine Vermehrung der franzöſiſchen 

Unterrichtsftunden herbeizuführen, gegen den fi) der Mitarbeiter 

der Straßb. Poſt mit feinen Ausführungen und weiterhin auch 

noc mit wiriſchaſtlichen Gründen wendet. 

— Ein Urteil von entſcheidender Wichtigfeit für die deutſche 

Heerſprache hat am 21. Februar der öſterreichiſche Verwaltungs: 
gerichtähof gefällt. Sechs tichechifche Ortsgemeinden hatten gegen— 

über den Landwehrbehörden den Standpunkt vertreten, daß fie 

bei der Liftenführung nicht verpflichtet jeien mitzuwirken, wenn 

die Militärausweife der betreffenden Urlauber bloß in deutfcher 

Sprache abgeiaht jeien, wie es gegenwärtig der Fall it. Diefer 

Einſpruch war im Rechtswege zulept vom Minifterium der Landes: 
verteidigung zurücdgemiejen worden. Die iſchechiſchen Gemeinden 
berubigten ſich indeſſen bei dieſer Entſcheidung nicht, ſondern 

führten dagegen beim Verwaltungsgerichtshof die Beſchwerde. 

Auch diefer Hat die angefochtene Entſcheidung, die von dem Ber: 

treter des belangten Minifteriums u. a. mit der Bemerkung ge 

rechtfertigt wurde, daß bei der Vielſprachigleit in Djterreich die 

Beibehaltung bloß deutſcher Miltärausweife unerläßlich fei, zu 

Recht bejtehen lajjen und die Beſchwerde der iſchechiſchen Gemein— 

ben als unbegründet abgewiefen. 

— Der Stadtrat von Ofen-Peſt beabfichtigt die Abihaffung 
des deutſchen Unterricht? in den Vollsſchulen, nachdem ſich von 
den 14 » Ulnterrichtsftühlen« der Stadt nur einer jür Beibehaltung 

ausgejprochen, und der ungarijche Unterrichtsminiſter Dr. v. Wlaſſics 

hat auf die Anfrage eines Abgeordneten erflärt, nichts dagegen 

einwenden zu fünnen, weil es für diefe Schulen fein verbindlicher 

Lehrgegenitand jei. Er könne nur dafür jorgen, daß der Unterricht 

im Dentjchen, von deſſen Nützlichkeit und Notwendigfeit er über: 

zeugt jei, dort mit Erfolg gehandhabt werde, wo er geſetzlich vor: 

geichrieben fei, nämlich) an den Bürger: und Mittelichulen. 

— ⸗Emin Sprachentampf« fo überjchreibt eines der verbreitetften 

Blätter der Echweiz, der Berner » Bunde (in Nr. 51 v. 20, Febr.), 

eine Meldung über ein Vorlommnis in der von uns ſchon mehr- 

fach erwähnten Stadt Sitten im Wallis. Die Nachricht lautet 

wörtlich: »Am 16. Februar follte der neue Stadtpiarrer von Sitten, 

Chorherr Rey, feine erfte Predigt in der Kathedrale Halten. Die 

zahlreich berbeigeeilten ſtirchgenoſſen waren nicht wenig eritaunt, 

einen deutjchen Beijtlichen auf der Kanzel zu jehen, welcher das 

biichöfliche Faſtenmandat in deurfcher Sprache verlad. Man ſchreibt 

diefen Theaterſtreich dem Kapitel zu, das damit eine Heine Rache 

für die Ernennung des neuen Piarrers habe nehmen wollen, der 

mit Übergebung eines deutfchen Kandidaten gewählt wurde. Die 
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Bevölkerung von Sitten iſt überwiegend franzöjiich ſprechend; 

daher wird gegen das Verfahren des Kapitels Verwahrung ein- 

gelegt. Vor einem Jahrhundert war Sitten nod eine deutſche 

Stadt; in den letzten 50 Jahren ift das Franzöfiich immer mehr 

vorgedrungen, umd zu fpät erwacht nun das deutſche Sprad)- 
gefühl.e Auch mit Rückſicht auf die Äußerung über die Zukunft 
des Deutſchen in der franzöfischen Schweiz, die wir in der voriger 

Nummer (Sp. 76) gebracht haben, muß bier beachtet werben, 

welches Gleihmutes gegen das Scidjal der deutfchen Sprache 
der Deutſchſchweizer fähig iſt. 

— Die deutihe Spradinfel der Sieben Gemeinden (Sette 
Comuni) bei Bicenza in Oberitalien, auf die in der Zeitſchrift 

vorige Fahr gelegentlih Hingewiefen worden iſt (O1, 205), 

wird in kurzer Zeit durch eine Eifenbahn dem Verkehr erſchloſſen 

werden. Die Etrede wird von der Stadt Tiene (nördli von 
Bicenza gelegen) nad) dem Hauptort Siege (Asiago) führen. 
Bisher war das wegen feiner Bewohner jo merkwürdige und 

landſchaſtlich wunderbar ſchöne Hochland ſchwer zugänglid. Wenn 

es aber durch den Bau der Eiſenbahn gelänge, den Strom der 
deutſchen Wipenmwanderer und Stalienfahrer dahin zu lenken, jo 

wäre es wohl möglich, den »Zimbern« ihre noch nicht erlofchene 
deutſche Sprache noch in lepter Stunde zu retten. 

— Aus den ruſſiſchen Dftfeeprovinzen kommt die Nachricht 
daß der Minifter der Vollsaufllärung den Neihsdeutjchen in 

Reval die Gründung einer höheren Schule mit deutjcher 
Unterrihtsiprace geitattet bat, Watürlich wird auch dieje 

deutſche Schule in Reval, wie die vor einigen Jahren in Niga 

begründete, der ruſſiſchen Schulverwaltung unterftehen, bie ihr 

Augenmerk hauptiächlich darauf zu richten hat, daß nicht etwa 

baltifche Kinder dort mit unterrichtet werden, Aber für die Reiche: 

deutichen in Neval ijt es doch ein großer Erfolg; fie haben jetit 

die Möglichkeit, ihren Kindern Unterricht in der Mutterſprache 

erteilen zu laſſen, was bisher mit nicht geringen Schwierigfeiten 
verfnüpft war. 

— In den Lehrerkreiien Men: Morks beichäftigte man ſich 
in letzter Zeit lebhaft mit der frage, ob der deutſche 

Unterricht in den fünf oberen Stufen der Vollsſchulen einzelner 

Stadtteile beizubehalten oder allgemein einzuführen oder ber 
Einheitlichkeit halber ganz abzuſchaffen jei. Nach einer Dar: 

fequng in der Deutſchen ⸗New-Yorler Stantäzeitunge vom 
16, Februar ift der maßgebende Teil der Schulbehörde, vor allem 

ihr Leiter Dr. Marwell, dem deutſchen Unterricht nicht günftig 

gefinnt. Die Anhänger ftügen fich dem gegenüber vor allem auf 

die erziehliden Gründe für Erlernung der deutihen Sprache, 

auf die der befannte Vorlämpfer für deutſche Sprache, Profejjor 

M. Learned von der Benniylvania= Univerfität, kürzlich in dem 

Vereine der Hochſchullehrer des Deutſchen in Meu- Port unter 

allgemeiner Zuſtimmung bingemiefen hat. 

In allerjüngiter Zeit hat fich ein vielveriprechender Zufammen- 

Schluß vollzogen unter dem Namen der »Bereinigten Deuts 
ſchen Bejellichaften von Groß-Neuyork«, die als eines 

ihrer Hauptziele die Erhaltung der deutihen Sprache und deren 

Einführung in den Unterricht der öffentlichen Schulen aus— 

ſprechen. 

— Die Regierung von Merifo hat nach einer Meldung aus 

Meu- York beichloffen, in ſämtlichen höheren Lehranftalten von 

1. Januar 1903 ab die deutſche Sprade neben der engliſchen 

als verbindlichen Unterrichtsgegenjtand einzuführen 
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Spredbiaal. 

Rorte oder Wörter? 

In vielen ſprachwiſſenſchaftlichen Abhandlungen neuerer Zeit 
finden wir ala ne Mehrzahl vereinzelter Nebeteile 
die Form »Wortee verwendet. Wir führen ald ein Beifpiel von 
hunderten die Wendung Martins im 21, Wiſſenſchaftl. Beiheft an: 
»Wandel in der Bedeutung der Worte. Sprachgeſchichtlich iſt 
ja diefe Form umbejtreitbar die richtige; troßdem möchten wir in 
diefem Falle die Mehrzahl »Wörter« vorzichen und die ältere 
Form »Worte« auf die zujammenbängende Gruppe beichränten. 
Wir wollen alſo mit Goethe jagen: »Der Worte find genug ges 
wechielte, aber nicht mehr mit ihm: »ohne Einmiſchung fremder 
Worte«, fondern »Wörtere. Die Doppelheit beruht auf dem 
berechtigten Triebe des Sprachgeiites, fich für verichiedene Begriffe 
auch verichiedene Formen zu fchaffen. 

Prof. Dr. E. Hoffmann-Krayer. 

Schen vor ſieben Nahren habe ich mid) im diefer Ziſchr. (X, 
1895, Sp. 22/3) über dieje Frage geäußert, die aud) damals in 
Antnüpfung an einen Auffap der Beihejte an die Schrijtleitung 
gebracht worden war. ch verweile auf das dort Mitgeteilte, cs 

“scheint fich zu bejtätigen, dak Worte ftatt und neben Wörter 
im grammaliichen Sinne ſich befonders in ſprachwiſſenſchaft⸗ 
lichen Abhandlungen findet, aber das bat wohl feinen Grund nur 
darin, daß auferbalb der Sprachwiſſenſchaft ſehr viel jeltner Ge— 
legenheit ift zur Anwendung diefer Mehrheitsformen. Die vor 
der praftifhen Grammatit jeit Mitte des 18. Ihs. amerfannte 
Unterfcheidung der Mehrheitsformen Worte und Wörter ift 
eben nur injofern al® durchgedrungen anzufchen, als Wörter ft. 
Borte jhriftiprachlich unmöglich iſt, und fo jehr man die völlige 
Durchführung der Untericheidung als wünfcenswert erachten darf, 
jo wenig wird fie ſich erzwingen lafjen. Übrigens ift Worte nicht 
ſprachgeſchichtlich die richtige Form⸗, das it vielmehr die Wort, 
woneben die Wörter viel früher auftritt ald die Worte. Auch 
wird die heutige Doppelbeit der Mehrheittformen weniger auf 
dem »Trieb des Spradhgeijtes« beruhen, »ſich für verichiebene Ves 
griffe verichiedene Formen zu fchaffene, als vielmehr auf der Neis 
gung bejonders der Schriftipradhe, vorhandene Doppelformen 
aus einem Überfluß dadurch in einen lebenövollen Befig zu ver 
wandeln, daß fie zum Ausdruck feinerer Begrifisunterichiede ver 
wendet werden. Paul Pietſch. 

Befabren — riskieren. 

9. Dunger hat in feinem VBerdeutichungss Wörterbuch für 
riskieren die Berdeutichungen » wagen, Gefahr laufen, aufs Spiel 
feßen, daran fegene Es fünnte auch »befürdten« hinzugefügt 
werden, und das in Schillers Gang nad dem Eifenhammer 8. 80 
ſowie bei Wieland, Bürger und Goethe vortommende »befahren«, 
DM. Heime in feinem Deutſchen Wörterbuhe Bd. 1, Sp. 306 
meint, dab dad Wort dur die neueren Verdeutſchungsbeſtre— 
bungen für fremdes riskieren wieder in Mufnabme gekommen 
fei, und führt zum Beweife eine Stelle aus Paul Heyſes Roman 
Im Baradiefe Bd. 2, S. 188 an: »ohne befahren zu müfjen, 
ihr vor die Augen zu fommen«, 

Northeim. R. Sprenger. 

In dem Auflage »Die Sprache des neuen Folltarifaejepes« 
tadelt Herr Dr. 3. u. a. die Aufnahme der Bezeichnung Opales⸗ 
ccutglas. Ich geitatte mir, Ihnen dazu mitzuteilen, daß der 
genannte Ausdrud in der deutſchen Geſchäftswelt jo viel wie 
gar nicht gebraucht wird; an feiner Stelle wendet man ganz all 
gemein die Bezeihnung Opalliberfangglas an. 
iſt Hells oder Klarglas, das mit einer feinen Schicht Opalglad 
bedeckt oder, wie der fachmänniſche Ausdrud lautet, überfangen 
iſt. Durch Opalüberfangglas fehen alle Ghegenftände aus wie mit 
Rauch bededt, ſolche von heller Farbe alfo bräunfid; im zus 
rücgeworfenen (vefleftierten) Licht ericheint das Glas mildjarben. 
Die meiften Soden an Bogenlampen beftehen aus Opalüber: 
fanggla®, welches das grelle Licht dämpft und freut. 

Leußſch bei Yeipzig. Paul Sebajtian. 

Diejes Glas | 
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Bücherichau. 

Kaltſchmidt, J.He, Deutſches Wörterbuch. Wörterbuch 

der deutſchen Schrift und Umgangsſprache ſowie der wichtigſten 

Frenidwörter. Neu bearbeitet und vielfach ergänzt von Dr. Georg 

Lehnert. Leipzig, ohme Kabr. 3. 8. Weber. Zwei Zeile. 
440 und 391 ©. 11.8. geh. 7,50 .#. (Webers Jlluftrierte Rate: 

chismen Wr. 184.) 

Dies Wörterbuch ftellt den heutigen deutſchen Wortſchatz nebſt 
Fremdwörtern in anerfennenswerter Neichhaltigfeit zufammen 
(etwa 50000 Stihwörter), verficht jedes einzelne Wort mit einer 
meist ausreichenden Begriffserflärung und gibt bei Fremdwörtern 
auch die Heimat an. Es wird dem Matöbedürftigen in zabl- 
reichen Fällen dankenswerte Auskunft erteilen über Unbelanntes 
ober Unverftandenes, jeien es Fadnusdrüde, jeltene Wörter oder 
landichaftlihe Beionderheiten. Wir künnen alfo das Buch im 
ganzen als geeignet fir feinen Zweck empfehlen. Dabei vermögen 
wir aber einige Bebenfen oder Wünſche nicht zu unterbrüden. 

Zunäcdjt fünnte der aufgenommene Wortbejland unbedenflic, 
verringert werden, nämlich um ſolche Aufammenfegungen, die ihre 
Bedeutung in ſich felbjt tragen und durch die hinzugefügte Er— 
Härung doch nicht deutlicher werden. Wozu »Servorruf — das 
Hervorrufen, Friegsgefangen — im Kriege J— Gasbeleuchtung 
— die Beleuchtung durch Gas, Schiſſbarmachung — die Fahr: 
barmachung · (da doch vorher ⸗ſchiffbar⸗ erllärt iſt)) Much nur 
annähernde Vollſtändigleit in der Berzeichnung der Zuſammen- 
fegungen kann ja ohnehin nicht erreicht werden. So könnten eine 
Menge Wörter wegfallen, die vermutlich überbaupt niemand nadı= 
ſchlagen wird oder die man in den einzelnen Beftanbteilen finden 
kann. Ähnliches gilt von vielen Hauptwörtern aufsung,-ei u ä., 
fofern fie feine bejondere Bedeutung entwidelt haben. — Der io 
gewonnene Raum fünnte zur Bervollftändigung des Wortichages 
verwandt werden. Mandıe Fachausdrüde des Seemanne, des 
Jägers, des Bergmanns uſw. hätten noch Aufnahme verdient, 
beijpieläweife »Stenge und Steven, jhliefen und Borfiehhund, 
Geleuchte und fohlige und anderes, worüber gewiß mancher gern 
Nustunft hätte. 

Ferner ijt der Grundſaß, Unbekanntes durch Belanntes oder 
landſchaftliche Ausdrücke durch verbreitete zu erflären, nicht immer 
inne gehalten. So wird »Holzbader« durch »Solzipeller« vers 
beutlicht, »Krippenbeißer · durch »Kopper«, »Fuhfnöcel« durch 
»Enfel«, »frauenmantel« durch »Mderjinau«; aber »Entel« und 
»Sinau«e finden wir nicht. Belonders fällt es bei den Pflanzen— 
und Tiernamen auf, daß verſchiedene Bezeichnungen zur gegens 
feitigen Erflänung verwandt werden, 3. B. nicht nur » Ghrindkraut 
— Sreuzfraut«, Ehen auch ⸗Kreuzkraut — Grindkraut ·· Damit 
fann ja unter Umſtäuden diefem oder jenem geholfen werden; 
aber im ganzen ift damit nicht gedient, Noch bedentlicher iſt es, 
wenn die Bezeichnungen verichiedener Arten auf diefe Weile durdh- 
einander gewirrt werden, So wird »Mebelträhe« durch »Holz- 
frähe« erllärt, —— aber durch ⸗Schwarzſpecht. und 
Mandelkrahe·; bier fommen im ganzen drei B —— in Be- 
tradıt.° Oder: »Goldblume — Dotterblumes, »Dotterblume — 
Burterblumes, »Butterbiume — Habnenfuhe, und auch unter 
»Löwerzahne finden wir »Butterblume« wieder; das alles ftimmt 
auf feinen Fall zufammen. Dergleichen iſt ja aus ber Biel: 
deutigfeit der bdeutichen Namen zu begreifen, mühte aber 
doch bier mindeftens einheitlich geftaltet werden. Beſſer noch, 
wenn der wijjenichaitliche Name Singunefägt oder eine kurze Henn- 
zeichnung gegeben wird. Sonft jollten foldhe Wörter ganz fehlen. 
Ber fich über die Bedeutung eines Tier- oder Pilanzennamens 
unterrichten till, wird ja ohnehin meijt zu einem anderen Buche 
—— Auch größere Wörterbücher legen ſich in dieſer Hinſicht 
ntiagung auf; fo heifit es z. B. bei Henne unter »Streuzfraut« 

einiadh: »Name michrerer Pflanzen⸗ — Wir fünnen es auch nicht 
billigen, dab Fremdwörter zur Begrifiserhärung herangezogen 
find. So iſt »Blutader« nur durch »Bene« erklärt, »Menſchen— 
freſſer« durch »Sannibalee, »Naczeichnunge durch »Kopie«. 
»Kannibale« kann wohl durch » Menichenfrefler« verdeutlicht werden; 
aber das Umgelehrte hat wenig Wert, ganz abgejehen davon, 
daß durch ſolche Erklärungen den Fremdwörtern Vorſchub ge: 
leijtet wird. 

Sodann befriedigt auch die begriffliche Erklärung der Wörter 
im einzelnen nidt immer. »Mbendfalter — Nactjchmetterling, 

2* 
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Kalauer — gelitlofer Witz, Kantilene — Liedchen, Singitüd, 
Kiefel = Quarz, Seidelbajt — Rinde des Kellerhalfes, ſprach⸗ 
richtig — orthographiſch, forreft«, diefe und andere Erklärungen 
find — —7 oder ungenau. Much daß »Bockshorn« 
ſchlechtweg durch ⸗Furcht · wiedergegeben wird, ift nicht zu billigen. 
Hier mühte die ganze Medensart »ind Bockshorn jagen« ftehen, | 
wie denn überhaupt folche mehrwortigen Redensarten in viel 
een SO hätten aufgenommen werben jollen, ala e® ges | 
eben iſt. 
Endlich wäre e8 ſehr zwedmähig, nicht nur mundartliche Aus— | 

drücde, fondern auch folde der läffigen Umgangsipradie, alio ' 
Wörter wie »Hübichheit, Schiefigkeit, nachlönnen, nachmüſſen«, 
wenn fie nicht weggelafien werden jollen, befonders zu bezeichnen, 
damit der Benuper des Buches nicht verführt werde, fie für gute 
Wörter zu halten. 

Eine gründliche Durchjicht des Buches nach den angegebenen 
Geſichtspunlten möchten twir dem Herausgeber für eine neue Auf- 
lage empfehlen. Wir heben aber nochmals ausdrüdlich hervor, 
dab es ſchon in der vorliegenden Form viel Belehrung bieten 
fann, zumal e3 aud ein ganzes Fremdwörterbuch im fich ſchließt. 
Das Buch empfiehlt ſich außerdem durch jaubere Ausſtattung und 
guten Drud; der Preis erjcheint uns aber als zu hoch. 

Braunjchweig. Karl Scheffler. 

Bergifhe Ortönamen von Julius Leithäufer, Ober: 

Ichrer am Realgymnafium zu Barmen. Elberfeld, Bädelerſche 

Buch- und Kunfthandlung, A. Martini u. Grüttefien. 1901. 8°. 

XII u. 2818 5.4. 

Die Schrift behandelt über 5000 Ortsnamen, bie von mannigs 
fachen Bezeihnungen des Geländes, der Gewäſſer und ber Ges 
wöchfe hergeleitet find, und wird durch einen zweiten die Kultur⸗ 
und Ciedlungsnamen“ erläuternden Teil ergänzt werden. Gie 
zeugt von erjlaunlichem Fleiß, von gründlicher Senntni® der 
Sprache und Siedlungsgeihichte, jowie der umfangreichen, jeit 
Förjtemanns grundlegendem Werte auf dem Felde der Namens 
forfhung erwachſenen Literatur. Was fie vor allen Ähnlichen 
Unterfuchungen noch bejonders auszeichnet, das it einerjeits bie 
Heranziehung mundartlicher Formen der ben Ortänamen zu 
Grunde liegenden Wörter, die dem Berfafjer bei feiner Kenntnis 
von Land und Leuten zu Gebote ftanden und die vielfadh eine 
von der Schriftform abweichende und den Uriprung der Namen 
treuer bewahrende Geſtalt aufweilen, andrerjeitö die Verwertung 
jener überaus zahlreichen Flurnamen, die auf unferen ältejten 
SKatajterfarten und in den entiprechenden Flurbüchern verzeichnet, 
aber ihrer Mafje und ihrer ſchweren LE boten wegen biöher 
nur jeher ungenügend benußt worden ſind. So hat der Verfafier 
ein Werl ge — das nach dem Zeugnis des Altmeiſters der 
deutſchen Namenforſchung den unerſchöpflichen Stoff in einem bisher 
noch nie erreihten Maße in die Wiſſenſchaft einführt und er- 
beblich zur Mlärung jener großen geſchichtlichen Fragen mitwirten 
wird, die aller Namenforichung, wenn jie nicht bei der Sprache 
jelbit ſtehen bleiben will, als einst zu erreichendes Ziel vorſchweben 
muß. Durch die überjichtlihe Ordnung und flare Darjtellung 
empfieblt ji dad Buch auch weiteren Streifen der Gebildeten zur 
Einführung in diejes Forichungsgebiet, in dem fich die Siedlungs— 
geſchichte unjrer Vorfahren vielfach wiederſpiegelt und eine Fülle 
alten Sprachgutes fortlebt. 

Halenjee. Konrad Rudolph. 

Balfamindel. Gedichte und Erzählungen in ichlefi- 

iher Mundart von Marie Oberdieck. Breslau, E. Trewendt. 

1902. geb. 2.4. 

Balfamindel — die befannte Lieblingäblume des deutichen 
Handwerterd und Bauern ijt gemeint — hat die Verfafjerin ihre 
fchlefiichen Gedichte und Erzählungen genannt, um zw bemwelien 
(wie es in der Widmung an ihre Eltern heißt), daß fie fich auf | 
dem Lebenämwege »nich blus bittere Kräuter gefludt«, ſondern 
»oo noach Ballamindeln fich gebudt« babe, wie fie ſich darboten. 
»Doas feiner, jeh a brinfel qrub« habe fie fie genommen und 
fie wünjdhe nun, fie möchten auch andert »woahre Balja- 
mindel fein«, jeien fie doch >» valle vull vu luſtgem Yäben, laum 
eens dervohne hängt a Kupp«. Dieſem Selbitzeugnid fan man 
beipflichten; find die » Balfamindel« inhaltlich auch meiſt einfach 
und anſpruchslos, jo fteht doch ſolche Schlichtheit der, munds 
artlihen Dichtung wohl an und wird hier wirkſam unter— 

fügt von einer wirklich Tebensvollen Handhabung der Mundart, 
zu der ich die Berfafjerin als jchlefiiher Landemann beglückwünſche. 
Sie hatte ja freilich gute Borbilder, Holtei, Rößler, Heinzel u. a., 
diejen aber jchlieht fie ich auch nicht unebenbürtig an, denn ihre 
ſchleſiſche Sprache ift nicht Hochdeulſch im jchlefiiche Laute über: 
fept, fondern jchlefiich empfunden. Auf die Vereinigung wurzel— 
echter Stimmung und Sprade gründet fi das Hecht der munb- 
artlichen Dichtung und die Möglichkeit, über den heimatlichen Sau 
hinaus zu twirten. Paul Bietid. 

— Dtto Frömmel, Deutihe Rätjel. Erites Heft. 

Ed. Avenarius. Leipzig 1902. 51 ©. 0,80 4. 
Den beiden in demjelben Verlage erichienenen Meinen Seiten 

der Hinderreime, die Zeitichr. 99, 236 u. O1, 115 genannt wor- 
den jind, hat der von Liebe zu vollstümliher Art erfüllte 
D. Frömmel, angeregt durch den erften Band von Woſſidlos 
Medienburgiichen Bolttüberlieferungen (vgl. Ziſchr. Ol, 45), num 
aud eine Sammlung von allergrößtenteils vollstümlichen Rätſeln 
folgen laſſen. Biele jind mweitverbreitet, gar manche, befonders aus 
dem Abichnitte der Scherziragen, berliniihen Urſprungs. Was ſich an 
diejen Erzeugnifien des Vollsgeiſtes über Vollswitz, Dentart, 
Anſchauung im allgemeinen beobachten läßt, fällt nicht in das 

| Gebiet unferer Zeitichrift. Mber auch ſprachlich find fie in mehrfacher 
Beziehung anziehend und wertvoll. An dem Rätjelnamen des 
Scomfte nfegerd (Nr. 21) »Midel-radelsrumpel « 
nicht nur eine wirfam anſchauliche Klangnachahmung geltend, 
man vernimmt darin das fräftige Kragen des Beſens, fondern 
es wirft darin auch eim Urgeſeß unjerer Spradbildung, der Ab» 
laut, mit friiher Jugendfraft fort, wie er einft das binde: 
band : gebunden hervorgerufen hat. Folgt aber beim Midel- 
radelsrumpel dad Wort bloß dem Ohr, fo entipringt es in ans 
dern Fällen, und das ijt noch merfwürdiger, aus dem mit dem 
Auge erfahten Bild. So beim ⸗Gigerle bagerle, der übers Aderle 
aing«, d. i. dem in zitternden und durcheinander tanzenden Flocken 
fallenden Schnee, der allmählich weiter und weiter das feld ber 
deckt, und desgleichen bei der »Birlepaufes, die hinter unferm Haufe 
hängt und weint, wenn die liebe Sonne ſcheint, einem jeltiamen 
Wortgebilde, das indefjen feineäwegs eine rein willfürliche, ganz 
richtungsloſe Bildung it, wie der in dieſen Tagen verjtorbene 
vortreffliche Friedrich Bolle in feinen Dentichen Kinderreimen (zit 
Ar. 416) meint, fondern den Eiszapfen, den e8 bedeutet, auch 
veriinnlichen möchte, wenn ihn der warme Sonnenjchein jlim: 
mernd und flirrend durchſtrahlt und in perienden Zropfen 
ichmelzen läht; Frömmel bat in Nr. 47 dafür aus Berlin den 
»Bater Kraufe«, einen aus andern Sinderreimen bekannten 
Namen, der ftellenweile die offenbar bier uriprünglichere Pirle— 
pauſe verdrängt hat. Ich mu abbrechen, nur darauf fei noch 
zum Sclufle hingewieſen, wie nutzbar ſich 3. B. Wortſpielrätſel: 
»Wer zieht fein Geſchäft in die Länge und wird doch fertig? Wer 
hat 24 Füße und geht doch auf dem Nüden heim ?« u. ä. im deut: 
ſchen Unterricht zur eriten Belehrung über das Weſen der Sinn: 
übertragung in der Metapher ufmw. machen laſſen. Und damit 
jei das Bändchen für jung und alt freundlich empfohlen. Str. 

Julius Burghold, Uber die Entwidlung der Ehe. 
Breslau, Schleſiſche Verlagsanftalt von S. Schottländer. 117 ©. 

1,50 „#. 

Klappern gehört befanntlich zum Handwerk, und ebenfo unent- 
behrlich jcheint meiſt wiſſenſchaſtlichen Schriftitelern, auch wo fie 
für weitere reife jchreiben, nod; immer das Geſchwirr und Ge: 
flirt einer über alle Einfachheit und Gemeinverjtändlichkeit hoch 
erhabenen fremdwörterreihen Fachſprache zu jein. Die »ethno: 
graphiſche Jurisprudenze und bie »Üthnologie«, wie in diefer ge: 
hobenen Redeweiſe die vergleichende Rechſswiſſenſchaft und die 
Volterkunde heißen, bleiben darin nicht hinter andern zurüd. 
Noch im Borjahre wurde in der eitichrift (01, 216) von einem 
Eingeweibten über die Vorliebe der Vertreter diejer Wiſſenſchaſt 
für das Wort »Provenienze gellagt, wo andre Sterbliche mit 
»Herfunjte sich begnügen. Und wo in dem vorliegenden Buche 
Huherungen von Fachleuten angeführt werden, gleich »entitehen 
da Soziale Differenzierungen«, und »Promisfuität, Hetäriämus, 
Endogamie, Erogamie« u. a. jhöne oder nicht jchöne Dinge der 
Nrt wirbeln uns vor den Augen herum. Aber I. Burghold jelbit 
lommt ohne alle joldye gelehrie Mißworte aus, die in volls— 
tümlichen Schriften beſtenſalls Schönheitsſehler bedeuten, für 
viele Leſer aber notwendig Hinderniſſe des Verſtändniſſes werden. 

macht ſich 
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Er lommt nicht nur aus ohne fie, jondern macht gerade dadurch 
eine fo flare, allgemein verftändliche und feſſelnde Darjtellung 
feiner Gedanken möglih, daß jeder Bebildete fie mit ungeftörtem 
Genuß lejen kann. Der Gegenitand ift wichtig und anziehend 
genug. Zahlreiche Ericheinungen der menschlichen Gefittungds 
aeihichte, die einzeln nur als Merkwürdigkeiten angeſehen zu 
werden pflegen, finden hier, indem fie uns als Glieder einer fort: 
laufenden Gntwiclungsteite entgegentreten, eine natürliche Er— 
Härung. Zuweilen gilt das wie 5. B. bei dem Kommen unter den 
Bantofjel auch ſprachlich, aber im allgemeinen natürlich nicht, und 
darum dürfen wir hier nicht näher auf den ſeſſelnden Anhalt 
eingeben. Aber über die Sprache mögen noch ein paar einzelne 
Bemerkungen angefügt werden. »Dereinit«e und »bdereinitig« 
verfteht man von der Aukumft, wie es auch S. 85 geſchleht; 
die Beziehung auf die Vergangenheit (S. 17, 26, 48, 83) iſt un= 
gewöhnlich, an der erjigenanmten Stelle würde die Erfeßung des 
Wortes durch »ehemalige einem wenn auch nur flüchtigen Miß— 
verjtehen vorbeugen. S. 86 begegnet ein ſprachgeſchichtlicher 
Irrtum: durch den allerdings richtigen Aufammenbang von 
»Mädchene und »Magd« foll eine Folgeericheinung des durd)- 
gebildeten Vaterrechts beleuchtet werden; aber in Magd — mhd. 
maget ſteckt der Begriff des Dienens uriprünglih gar nicht, 
fondern e8 bedeutet die »ungfraue. Diejer Begriffswandel tft in 
dem Martinjchen Feitvortrage (Wiſſ. Beibeft 21) behandelt. End» 
lich will ich meine Verwunderung nicht verhehlen, daß der Ber: 
faffer, der fo gewandt auch durch eigene Meubildungen den ge— 
lehrten Schein zu vermeiden verjteht, ji von ben alten Zöpfen 
»derfelbe« und »derjenige« nicht hat trennen wollen. Str. 

Zeitungsſchau. 
Aufſähe in Zeitungen und Zeitichriften. 

Eiſenbahn-Deutſch. — Zeitung des Vereins Deuticher 
Eiſenbahn⸗ Berwaltungen. 41. Jahrg. (1901) Nr. 101. 

An die Wiedergabe des in der Dezbr.⸗Nr. (1901) dieſer 
Beitichr. erſchienenen Aufſabes » Sprachliche® aus der Betriebs— 
ordnung für die Haupteifenbabnen Deutichlands «, deſſen Aus— 
führungen als durchweg zutreffend bezeichnet werden, fmübft der 
Berfafier einige Bemerfungen über die Ungleichmäßigleit in der 
Bildungsweiſe der mit » Fahre zufammengejepten Wörter und vers 
teidigt das t in »Fahrthindernis«, das in den allgemeinen Sprach— 
gebrauc übergegangen jei, weil das t darin zur Verminderung 
der lautlihen Härte diene. Man ſpräche ja auch nicht von einer 
» rahrumterbredung », ſondern fage » Fahrtunterbrechung · Gerade 
in dieſer Ungleichmäßigleit zeige fidh der Neichtum und die Be— 
weglichteit der deutichen Spradye. — E3 wird dann eine Zuſchrift 
beiprochen, die ſich ebenfalls mit dem Eifenbabndentich beichäftigt 
und Mikbräuche befämpft, wie das mit Unrecht jo beliebte Wort 
»eventuelle, das baheriihe »pragmatisch« (j. B. pragmatiſche 
Anstellung — feite U), das öfterreichiiche »Investitionen«e (+ bes 
fondere Aufwendungen), den Titel »Inspector« und Stanzleis 
mörter wie »besfallfig, diesbezüglich, diesieitige, F. W. 

Zeitſchrift für deutſche Wortforſchung, herausgeg. von 
Fr. Hluge. II. Bd., 4. Heſt. Straßburg, Februar 1902. 

Die Reihe der umſangreicheren Auffähe eröffnet eine Ab— 
handlung von A. Götze über redende Belege. Während ein 
lexitaliſcher Beleg ein Zeugnis über das Vorkommen eines 
Wortes zu beſtimmter Zeit an beſtimmtem Orte in beftintmter 
Bedeutung ist, gibt es Belege, die dem Forſcher mehr jagen. 
Für fie Schlägt der Berfafler den Namen »redende Belege« vor. 
Es gehören hierher Angaben über eine zeitliche Abgrenzung eines 
Wortgebiet3, ferner Zeugnifie, dah ein Wort einem beftimmten 
Sprachtreis, einer Landſchaft oder einem Berufe eigentümlich ift, 
daß es jeltener oder vermieden oder mihwverjtanden wird, daß 
dem Spredienden die Etymologie noch bewußt oder dak fie ihm 
abbanden gefommen oder durch eine faliche erjept worden ift. 
R. Much veröffentlicht jodann eine Anzahl gänzlich oder teils 
weije neuer Worterllärungen und Wortableitungen (von Bade, 
Sache, Piarre, Rebhuhn, Staub ufw.). Wit der Terminvlogte 
der Rellame beſchäftigt ſich Richard M. Meyer, inden er 
eine größere Menge von ſolchen Nellamewortbildungen zufammen= 
jtellt und ſprachwiſſenſchaftliche Bejege auf fie anwendet. Er tut 
damit diejen höchſt willfürlichen, meijt jremdiprachlich- beutichen 
Miihbildungen, die nur darauf berechnet find, möglichſt aufzu— 
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fallen, recht viel Ehre an. Sollte es nicht vielmehr angebracht 
ericheinen, Mittel und Wege ausfindig zu machen, wodurch 
diefe wüſte, jchnell fortwuchernde Wortbildnerei in gefündere 
Bahnen — würde? Neue Belege zu Kluges Studenteniprade 
enthält der folgende Aufſaß von Erich Schmidt, während 
I. Stojcd über die Etymologie des Wortes Tölpel zum Teil 
neue, recht einleuchtende Auſſchlüſſe gibt. Er ftellt fejt: 1. tölpel 
— ungejhidter, täppifcher Menſch geht zurüd auf md. dörper 
»Doribewwohnere. 2. tölpel in den Redensarten über den tölpel 
werfen uſw. it Umbildung von äfterem dorpel »Türjchwelle«. 
3. tölp oder dölp »ungeichidter, täppiicher Vteniche ift Verkürzung 
von tölpel. Für das Wort fechten vermutet derz Herausgeber 
den Ablaut nad) der us Reihe im Gegenſatz zu den biöherigen Ans 
nahmen. Neue und jeltene Wörter aufsling bringt €. Witlfing 
bei, vermiſchte ſprachliche Bemerkungen veröffentlicht endlich 
N. Sprenger. Eine reichhaltige Bücher: und Zeiiſchriftenſchan 
fomwie Heine Beiträge zum nhd. Wortſchatz bilden den Schluß des 
Heftes. 

Spradie und Spradlaune. 
Poſt Nr. 94, 23. April 1901. 

Der Berfafler ift fein Fremd einer nahdrüdlichen Sprach 
reinigung, Er betont, wie zahlreiche Lehnwörter ſeit frühen Zeiten 
in unjere Sprache eingedrungen find. Ohne fie fünnten wir nicht 
mehr audfommen, Er hebt jerner hervor, wie oft Fremdwörter 
neben den entſprechenden deutichen Ausdrücken nötin jeien, um 
einen Begrifjsunterichied zu bezeichnen. Das iſt gewiß alles recht 
Ihön, nur folgt daraus nicht, daß man nicht in viel umfang- 
reicherem Make unnötige und als joldhe empfundene Fremdwörter 
bejeitigen helfen foll, ala der Verfaſſer meint — und jelbft ver: 
meidet. Sein furzer Auflap ift ein Beilpiel, wie nötig und 
nüglich es ift, den Geichmad, der fich ja erfreulicherweije gegen— 
über vergangenen Zeiten ſchon verändert hat, im diejer Beziehung 
noch viel mehr zu beſſern. Wörter wie Begriffänüancen, Diife- 
renzierung, Läuterungsprogedur, Sprachreiniqungädefret, Evidenz, 
variiert um. find gänzlich überflüijig. 

Eifenberg. Richard Müller. 

Bon J. Mähly. Füricher 

Aus den Sweigpereinen. 
Dringend bittet die Schriftleitung, ihr dieſe Berichte in Inappfter 

aſſung zugeben zu laſſen. 
Dresden. In der Januarſihung, die zugleich Haubtverfamm- 

fung war, wurden die üblichen Gejchäfte erledigt und der bid- 
herige Boritand durch Zuruf wiedergewählt. Sodann hielt Seminar» 
oberlehrer Dr. 8.D, Erdmann einen Vortrag über die Beziehung 
von Laut und BVorftellung, die nadı ihrer dreifachen Mög— 
lichteit (Schallnachahmung, Lautmalerei und LYautiymbolil) und 
nad ihrem verschiedenen Urſprunge (natürliche und künſtliche oder 
lünſtleriſch gewollte) behandelt wurde. Die feinfinmige Unter: 
fuchung, die an die jchwierige Grundfrage der Entjtebung der 
Sprache heranführte, wurde mit lebhalter Aufmerkſamleit aufs 
genommen. — Statt der gewöhnlichen Situng bot der Verein im 
Februar feinen Mitgliedern und ibren Angehörigen einen Vor: 
trag&abend von Fräulein Klara Dejterlen aus Stuttgart. 
Fri. Deiterlen hat eine vortrejflich geichulte, angenehme Stimme 
und eine muſtergültige Ausſprache. Vielleicht liegt ihr daS Gebiet 
bes Gefühlvollen und Weichen noch befier, als das des Markigen 
und Wuchtigen: aber immerhin brachte jie durch ihren verjtändniss 
vollen und formihönen Vortrag den lehten Aufzug von Geibels 
»Brunhild« zu beiter Geltung. Unter den Gedichten des zweiten 
Teiles wirkte befonders ergreifend Julius Wolfis »Aus Sturmes 
Note und das rührende »Die Heine Berjeperin« von Proſchlo. 
Im dritten Teile erfreute die Bortragende durch Wiedergabe 
mundarilicher (chwäbticher) Dichtungen, von denen bejonders das 
ſchwäbiſche Eiſebahgſchichtle vom Loiterle durch feinen drolligen 
und behaglichen Humor, der zur wirfjamiten Geltung Fam, herz— 
liches Lachen hervorrief. Kit es fomit Frl. Deiterlen gelungen, 
in unſerm größeren Bweigverein lebhaften Berfall zu finden, fo 
dürfte es für Meinere Vereine, die ja häufig in Verlegenheit 
um geeigneten Stoff für ihre Abende find, um fo mebr zu empfehlen 
fein, ihren Mitgliedern jolche fprachlich muftergültige und fünit- 
lerijh wertvolle Vorführungen zu bieten. 

Eisleben. In unjerm Ameiqverein fanden im Jahre 1001 
vier Verſammlungen jtatt, in denen folgende Borträge gehalten 
wurden: 1. Die Hlangmaleretin unjererdeutfhen Sprade 
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burd die Selbitlauter. Lehrerin Frl. Helene Thormann. 
2. Novalis als Lyriker. Mittelfchullehrer Kollmann. 3. Zur 
Würdigung Reuters. Oberlehrer Dr. Beude,. 4. Größlers 
Drama: Thüringens Sturz, Mittelſchullehrer Blümel. Die 
zweite VBerfammlung am 25. März, dem 100 jährigen Todestage 
des Dichters, war dem Andenten unferes Landemannes Novalis 
eweiht, der 1772 zu Obers Wiederjtedt in der ehemaligen Graf— 
haft Mansfeld geboren ift. Die dritte und vierte Zufammens 
funjt waren Familienanäflüge durch das Lindenthal, nach Biſchof⸗ 
rode und auf die Oriliäburg. Der Verſaſſer der dramatiichen 
Dichtung: » Thüringens Sturz«, Brofefior Dr. Größler, tit unſer 
Bereingmitglied. Am Sabre 1902 find an zwei Vereinsabenden 
folgende Gegenftände behandelt: 1. Die Mundart in der 
neueren deutihen Dichtung von Bräparandenlehrer Weiit. 
2. Die Gründe der Spracdveränderung von Seminar: Ober- 
lehrer Borbrodt. Unſer Verein hat im Laufe des Ichten Jahres 
einen jehr erfreulichen Aufſchwung genommen, indem feine Mits 
gliederzahl von 36 auf 55 geitienen ift. Für den Sommer jind 
wieder Familienausflüge in die Umgegend geplant. 

Hamburg. Am 22, Janıar fand die Haupwerſammlung des 
AYweigvereins jlatt, in der nach dem Jahresbericht des Vorfibenden, 
der Rechnungsablegung des Schatzmeiſters und der Wahl der 
Nehnungsprüfer der biöherige Vorſtand einſtimmig wiedergewählt 
wurde. Es bleiben aljo: Eißen eriter und Dr. Hoc zweiter 
Borjipender, Türfbeim Schafmeiiter, Tobler erfter, Honigé— 
heim zweiter Schriftführer. Bei den allgemeinen GErörterungen 
über Bereinsangelegenheiten wurden Schritte überlegt, die den 
Verein mehr an die Offentlichkeit bringen könnten. Wenn auch 
unjre Mitgliederzahl gegen das Vorjahr nicht zurückgeblieben ift, 
jo haben wir uns body immer wieder über den höchſt unfruchtbaren 
Boden zu beflagen, den wir in Hamburg für unfre Beftrebungen 
finden. Für den März wurde die Abhaltung eines Bejellichafts- 
abends mit Damen beſchloſſen, da der erfte Verſuch diejer Art 
im Borjahre einen befriedigenden Erfolg gebracht hat. 

Kaffe. Die Hauptverlammlung fand am 30. Januar ſtatt. 
Der Vorſitzende, NRealichuldirettor Dr. Harniich, aab einen Bes 
richt über die Tätigkeit des Hnuptvereins, der Schriftführer, Stadt: 
fümmerer Barner, berichtete über den Zweigverein. Worbereitet 
wird die Berjendung eines neuen Werbeichreibens an bieiige Eins 
mohner. Der Zweiqverein hat wiederum die neuſten Anfichtss 
farten angefauft, um fie, mit dem Merktwort des Vereins — Nein 
Fremdwort für dat, was deutich gut ausgedrückt werden kann 
— verjchen, in Taufenden von Abdrüden zu billigitem Preije in 
den Handel zu bringen. Die Heriteller der Anfichtöfarten in den 
verichiedenen Städten follen um Vermeidung der beliebten fremd- 
ſprachlichen Bezeichnungen wie »Total« = Anficht, »Panoramn-, 
»Bartie« uſw. erjucht werden. Die Zuſtellung der Zeitichrift 
durch Boten hat fich nicht bewährt, es mußte deshalb aufs neue 
zu der zwar teureren, aber auch fichreren und jchnelleren Poſt zurüd= | 
gegriffen werden. Dem Schahmeiſter, Poſidirelior Schreiber, 
wird Entlaftung für die Medimung von 1901 erteilt. Die bie- 
herigen Borftandsinitglieder werden wieder gewählt; außerdem 
Pfarrer Frande und Dberlentnant Paffraih. Nach Beenbdi- 
aung des geichäftlihen Teils hielt Bantherr Fiorino einen Vor— 
trag über: Werden und Wandern unsrer Wörter. Im 
den umterhaltenden Teil machten fich Frl. Feige und Meftor 
Jalobi wohl verdient. 

Kattowis O.“S. Die erſte Sikung umfres neugegründeten 
Zweiquereind jand am 21. Februar jtatt und war recht qut be 
fucht, auch die Schüler der drei oberen Klaſſen des Gymnaſiums 
waren jajt vollzählig erſchienen. Mach einleitenden Worten des 
Vorjipenden über Wejen, Zweck und Erfolge unſres Vereins hielt 
Oberlehrer Dr. Klemenz einen jehr beifällig aufgenommenen 
Vortrag über die Entwidlung des deutjchen Schrifttum» 
feit dem Jahre 1882, in dem er dejien wichtigſte Richtungen, 
fowie ihre hervorragenditen Wertreter leunzeichneie umd jein Ur— 
teil an der Hand von ausgewählten Stüden aus ihren Werten 
begründete. — Die Mitgliederzahl ift in raſchem Steigen bes 
ariffen und stieg an dieſem Abend durch Neuanmeldungen auf 110. 

Leipzig. Mit einer kurzen Kennzeichnung der Ziele des 
Deutihen Sprachvereins und der Bitte, den Bemühtmgen um 
HKeinhaltung und Pflege der Mutterſprache allezeit freundliche 
Unterjftüpung zu gewähren, bearüfte Geh. Regierungsrat Witt- 
genjtein, der Vorfigende des Zweigverein®, die zu einem Inter: 
haltungsabende am 25. Februar ſehr zahlreidy erjchienene Ber: 
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fammlung. Sodann wandte ſich die Aufmerffamfeit den Vorträgen 
zu. Frl. Alara Dejterlen aus Stuttgart, die in Süddeutidh- 
land ſchon einen guten Ruf genieht, — ſich auch in Leipzig 
mit den Gaben ihrer Hunt reihen Beifall. Die Dame bat in 
der Tat eine fehr fejjelnde Art zu ſprechen. An Scauifpielem, 
die Gedichte jpredien, bemerft man jo häufig, dak fie viel zu 
ftarf auftragen, gar feinen Unterfchied machen zwiſchem dem Bühnen: 
vortrag und dem Vortrag im Geiellichaftsfaale und de&halb un: 
natürlich Sprechen. Frl. Deiterlen vermeidet geflifientlich alle Über: 
treibungen umd fünftlichen Tonverichiebungen und weiß trogdem 
ihre biegjame Stimme ebenſo der erichüitternden Totenklage an 
Siegfried Bahre wie der ernſten Wehmut und dem freundlichen 
Humor dienjtbar zu machen. So erzielte fie mit dem Bortrage 
des fünften Nufzugs von Geibels »Brunhild«, fowie einiger er: 
greifenden Gedichte von Julius Wolff, Felir Dahn, Fr. Proſchlo 
und K. F. Meyer tiefe Wirkung. Beionders dankbar erwies ſich 
die Zuhörerichaft für die Borträge in ſchwäbiſcher Mundart, zumal 
für das urgemütliche Eiſebahgeſchichtle vom Loiterle«, das bellen 
Jubel bervorrief. Um der Abwechslung willen waren zwiſchen 
die Sedichtvorträge einige muſitaliſche Nummern eingefchoben, um 
deren Ausführung fi die Altiftin Frl. Therele Schubert und 
der Stlavieripieler Herr Alfons Mourot verdient machten. 

Magdeburg. Der Zweigberein hielt am 3. Februar feine erite 
Verfammlung im neuen Jahre ab. In Begrüßungsworten wies 
der NVorfigende, Prof. Anode, darauf bin, dak die Zwecke des 
Vereins, Pilege der deutihen Sprade und des vaterländiſchen 
Sinnes, noch immer ihre Beredytigung hätten. Sodann ergriff 
das Ehrenmitglied des Aweigvereins, Oberlehrer a. D. Dr. Saal: 
feld, das Wort zu einem warmen Bortrage über Hoffmann 
von Fallersieben. Im Anſchluß hieran forderte Schriftjteller 
Kellermann aus Schönebeck zu Beiträgen für ein Grabdenfmal 
auf. — m zweiten Teile der Situng machte der Vorſihende auf 
die Erflärung eines franzöfiihen Gelehrten aufmerfiam, von bei 
fünf Spradyen, die er veritehe und jchreibe, ſei die deutſche die 
reichite und ausdrudsjähigite. Sodann wurde in Beantwortung 
einiger an den Verein gerichteten jprachlichen ragen feitgeitellt, 
daß es fehlerhaft iſt, bei »braucden« den Infinitiv ohme »zu« zu 
jepen, daß »benötigen« mit dem 2. und 4. fralle verbunden werden 
fan, aber am beiten zu meiden iit, und daf » Otteräleber« u. ä. 
gegenüber »Dtteröfebenere u. ä. die ältere und befiere Wortform 
it. Zum Schluh wurde der bisherige Vorjtand wiedergewählt. 

Marburg a.d. Dran, In der Hauptverfammlung am 12, Febr. 
erftattete der Borfipende, faij. Rat. Dr. Malin, einen ausführs 
lichen Bericht über die Tätigkeit des Geſamtvereins und in&bejondere 
unſres Zweiges, der nun das fünfzchnte Jahr feines Beftehens 
abgeſchloſſen hat. Wir erwähnen daraus nur, daß der Zweig— 
verein im abgelaufenen Jahre 21 Mitglieder zählte, daß er, tie 
alljährlich, ſechs Monatsverfammlungen mit Vorträgen, Ipradı- 
lichen Erörterungen, mufitahichen und anderen Vorführungen 
abbielt, die Entfernung der entbehrlichen Fremdwörter von den 
Theaterzetteln bewirkte und deutjche Schulen und Stindergärten, 
deutjchvöltiiche Vereine uſw. mit reichlichen Geldipenden bedadıte. 
Der Bericht des Zahlmeiſſers H. Steiner weiſt eim Wereind- 
vermögen von 18578 Kronen au&, — Die bisherigen Amtsmwalter 
des Vorſtandes und veridhiedener Ausſchüſſe wurden wiedergewählt. 

Der Schriftiteller Heinrih Waitian aus Graz beiprad in 
jeiner feitrede die deutſche Frau im beutichen Vollsleben 
und jchilderte den Einfluß, den fie vom Gintritte des deutichen 
Bolfes in die Weltgeichichte bis auf die heutige Zeit durch ihr 
Gemüt und eigenartines Wejen auf das häusliche, gefellige, relis 
giöfe undgeichichtliche Leben des Bolfes ausgeübt hat, namentlich aber 
ihren großen Einfluh auf die nationale Bollserziebung. So lange 
die deutſche Frau mwaltet, it uns um die Zufunit unjves Volles 
wicht bange. — Frl. Luife von Pebal trug Felix Dahns Ge— 
dicht An unsre Sprade ausdrudsvoll vor. Fri. Mizi Frib 
und Herr A. Waidacher erreuten die Berfammlung durd Lieder 
und Herr Muſillehrer W. Köhler durd jein Spiel auf der Knie: 
geige, Vorführungen, die Mufitdireftor Nofenjteimer auf dem 
ylügel begleitete. . 

Marlird (Elſaßß. Der AZweiqverein hielt im Januar feine 
Hauptverfommilung ab, an der diesmal auch zahlreihe Damen 
teilnahmen. Der bisherige Voritand Nealichuldirettor Dr. Lien— 
hart (Borjigender), Oberlehrer Dr. Redt (Schriftführer), Amts 
gerichtsjefretär Schulz (Schatzmeiſter) wurde durch Zuruf wieders 
gewählt. Herr Dr. Lienhart berichtete jodann über die vorjährige 
Hauptverfammlung des Gefamtvereins in Strakburg. Zuleßt 
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bielt der wiljenichaftliche Hilfſslehrer Dr. Henczynsfi einen 
Vortrag über» die Bedeutung des Wortes« nach dem gleich: 
namigen Buch von Karl Otto Erdmann. Dem Redner wurde 
Bi jeine ne und befehrenden Ausführungen reicher Bei— 
all zu teil. 

Münden. Am 17. Februar hielt Univerjitätäprof. Dr. Paul 
einen Bortrag über die Umjchreibung des Berjeftums im 
Deutidhen mit »haben« und »jeine, der die Zuhörer mit 
dem Ergebnis ebenjo ausgedebnter wie gründlicher Forihungen 
befannt machte. Der Vortrag war ein Auszug aus einer kürzlich 
in der Münchner Akademie der Wifjenihaften gelefenen Abhand— 
lung, die der Grammatit neue Richtpunkte geben und die richtige 
und genaue Erklärung vieler Einzelheiten fördern wird. Zunächſt 
erläuterte Prof. Paul das Wefen der imperſeltiven und perjeltiven 
Berba, von denen jene die Dauer (z.B. wachen), diefe einen 
einzelnen Augenblid einer Handlung und zwar entweder den Eins 
tritt (erwadhen) oder den Abſchluß (fommen) bezeichnen. Nach 
eingehender Belehrung über die Bedeutung der Sartigipien, ber 
Träger der Perfeltformen — der Redner gebraudjte durchweg 
die fremden Fachausdrücke als die verſtäändlicheren — wurde als 
Hauptregel der Sap gewonnen, daß die Berfeltform bei den imper- 
feltiven Berben durch haben«, bei den perfehtiven durch »ſein« 
gebildet wird. An einer Fülle von Beiipielen wurde die Megel, 
deren zahlreihe Ausnahmen und vericiedene Schwankungen er: 
käutert. Beſonders eingehend wurden die Perfetibildungen von 
liegen, jigen und ftehen beiprochen. Namenilich bei ihnen, freilich 
aud) ſonſt, tritt der Unterſchied hervor, daß der Norddeutiche 
die Bildung mit »baben«, der Süddeutſche die mit »jein« bes 
vorzugt. — Am leiten Bortragsabend dieſes Winterhalbjahres 
(10. März) ſprach Oberlehrer Derel über das Eindringen 
bed Fremdmwejens in Deutjchland vor dem dreißig— 
jährigen Kriege. Nachdem cr in der Einleitung auf den viele 
fadyen Ginjluß hingewieſen Hatte, den die deutihe Sprache 
und Sitte durch die Kelten, Römer und Franzoſen bis zum 
13. Jahrhundert erfahren hat, jchilderte er die Hauptereigniſſe 
und Hauptperfonen, die (etwa ſeit der Schladyt bei Mühlberg) 
bis zum Beginn des großen Krieges dazu beitrugen, die deutfche 
Sprache und Sitte zu verwelichen. Bon befonderer Bedeutung 
ericheint die Einjührung des Calvinismus in Deuticland; von 
den Fürften, die in jener Zeit das Fremdweſen in Dentichland 
begünftigten, find bejonders die des pfälziihen und anhaltiichen 
Haufes zu nennen. 

Nürnberg. In Nürnberg geben der Deutſche Spradwerein 
und der Deutiche Schulverein ſſels Hand in Hand, ein Vorteil 
für beide in verschiedener Hinſicht. In der Hauptverfammlung 
ded Sprachvereins erwähnte der Vorſtand, Handelsſchullehrer 
Franz Dittmar, dak im Nürnberg auf Beranlafiung des 
erjten Bürgermeiſters Dr. von Schub bejonders die ftädtiichen 
Behörden den Vereinszweck eijrig fördern. In verichiedenen 
Zweigen der Verwaltung find die Fremdwörter vollfländig aus— 
emerzt, und die beutichen Ausdrüde hierfür find allgemein ges 
räuchlich. — Der Vorſtand erwähnte unter Zujtimmung der 

Berſammlung auch die Erjpriehlichleit der Abteilung unfrer Zeit 
ſchrift: »Zur Schärfung des Spradjgefühls«. 

Plorzbeim. Die Sigpung im Februar wor zahlreich bejucht, 
da auch der Literariiche und der Kauſmänniſche Berein dazu noch 
bejondersd aufgefordert hatten. In einer einleitenden Mede wies 
der Borfigende des Spradwereins, Oberamtsrichter Uhde, im 
allgemeinen auf die Ziele des Sprachvereins hin. Dann jprad) 
Dberrealichuldireltor Müller über Kulturgeschichte und Orts= 
namen. Er zeigte an Ortsnamen des badiichen Landes dejjen 
ehemalige Bodenbeihaffenheit. Brühl, Bußheim, Blanfenlod) 
— Jade) und Durlach deuten auf Sümpfe, bei Niefern (Neu— 

jähre) herrichte wohl vor einem Jahrtauſend reger Verkehr über 
die Enz. Mich die Waldbäume gaben vielen Orten den Namen. 
Ortönamen in Verbindung mit Tann, Tenn und Bud, fommen 
häufig vor, Hohloh bedeutet Hochwald; zur Namengeitaltung 
dienten ferner die Wege, Schneſden und Schneißen, die Wald» 
nugung: Igelſchlag, Stodah, Waldrennach, Dennach weiſen 
darauf hin. Sodann entnahm man viele Ortsnamen der Tierwelt. 
Der Bär und der Auerochſe waren die Bewohner unjrer Wälder. 
Auch der Wolf, die Wildfage, der Luchs fommen vor, wie die 
Namen Urbach, Urach, Wolfäberg, Kagenfteig, Lurenbalte be: 
weisen. Das Borlommen des Elch belundet der Name Ellenbut 
bei Uberlingen. Namen aus der Mythologie und Völkernamen 
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beurfunden die Völkerbewegung. Wir haben Namen, die an 
die Römer, an Kelten, Schwaben und Sachſen erinnern. Aber 
nicht nur deutfhe Stammmamen, aud) der Geſamtname für das 
deutiche Volt tritt auf, und von der Zeit Ottos des Großen an 
finden wir ihn zu Ortsnamen verwendet, ein Zeugnis des auj: 
tauchenden Gedanlens der Bollseinheit. Weiter macht ſich die 
Einführung des Chriftentums bemerkbar und hinterläßt ihre Spuren. 
Alles dies verrät ſich in den Ortönamen, die uns jomit ein über- 
aus anziehendes Stüd Bejchichte geben. ES läht uns die Heimat 
immer mehr ſchätzen. Wir empfinden freude an unfern Bergen 
und Tälern, an unjern Bäumen und Gemwäfjern, fie alle zeigen 
Spuren unjerer Sulturentwidlung und geben Anregungen und 
Kenntniſſe, die unſern Bli über die Heimat immer mehr er— 
weitern. — Der überaus febensvolle Vortrag fejjelte die Zuhörer 
bis zu Ende. 

Potsdam. Die eng N im Februar wurde von 
Vorjipenden, weg ge a. D. Geh. Negierungsrat Boie, 
mit einer Überficht über die Tätigkeit und die Erfolge des Ge— 
famtvereins eröffnet, — Der Borsdamer Zweigverein trat ins 
ahr 1901 mit 99 Mitgliedern. Davon gingen 18 durd Tod, 
erfegung und Austrittserflärung ab; durd eine ausgedehnte 

Berbetätigfeit gelang es aber dem Schriftführer, 45 neue Mit: 
glieder zu gewinnen, jo daß der Zweigverein jept 126 Mitglieder 
zählt. Der Verein hielt im vergangenen Jahre drei Eipungen 
ab, die Hauptverfammlung im Januar und je eine Sipung im 
März und im November. Über die beiden erften iſt frliher be— 
richtet worden, in der legten ſprach Poſtrat a. D. Dr. Dehms 
über die Hauptverfammlung in Straßburg, woran fid) eine leb- 
hafte Ausſprache über die verfchiebenften Fragen aus dem Bereiche 
des Spradywereins ſchloß. Den Kaſſenbericht eritattete der Schatz⸗ 
meifter Stadtverordneter Helmhbolz. Die Kaſſe trat ins vorige 
Jahr mit einem Bejtande. von 46 .4 ein, fie nahm 372,4 durch 
Mitgliederbeiträge ein. Hiervon wurden 242.4 an bie Haupts 
leitung in Berlin abgeführt. Zu Anfang diefes Jahres wies die 
Kaſſe einen Beitand von 59 .# auf. — Nachdem ihm Entlajtung 
erteilt war, wurde der Vorjtand durch Zuruf wiedergewählt. Er 
beiteht aus den Herren: Geb. Negierungsrat Boie als Vor— 
fitendem, Neniner Helmholz als Schapmeifter, Eijenbahnjetretär 
Großkopf als Schriftführer, Poſtrat a. D. Dr. Dehms und 
Realgymmafialdireltor Prof. Walther ala Beiſißern. — Der 
Borjipende hielt darauf einen Vortrag über Wilhelm Naabe 
als deutihen Humorijten. 

Natibor. In der zweiten diesjährigen Herrenverfammlung 
am 1, Februar jprad) Oberlehrer Neinip über das Lehnmwort. 
Das Griehiihe habe aus der phöniciihen, das Lateinische 
aus der griechiichen Spradye Wörter entlehnt. Ein reger Verkehr 
mit einem andern Bolte habe immer aus deſſen Sprache An— 
leiden zu maden bewogen. So habe in vorgeſchichtlicher Zeit 
das Slawiſche und Italiſche der deutichen Sprache Zuwachs ge— 
bracht, wenn auch der Nachweis der Herkunft ſolcher Wörter heute 
ſchwer ſei. Beſſer jtche es da mit dem in einem zweiten Yeits 
abichnitt dem Lateinischen entnommenen Wortidape, der ſich vor: 
zugsweife auf Hausbau und Gartenbau bezieht. Einem noch 
ipäteren (dritten) Zeitabjdmitte gehören die dem Griechiichen und 
Lateinischen entitanımenden, das kirchliche Gebiet betreffenden Wörter, 
einem vierten die aus dem Franzöſiſchen herübergefommenen Lchn 
wörter an, — Für eine von Damen und Herren zahlveich befuchte 
Verfammlung am 16. Februar hatte ſich der ordentl. Zaubitummens 
lehrer Hofimann »Sprachliche Beobahtungen in den Ge— 
jhäjtsjtraßen Ratibors« zum Gegenjtande Feines Vortrages 
erwählt. Nachdem er furz die aus den Aufgaben des Sprad)- 
vereins feitzuftellenden Nichtlinien für die Tätigteit in den Zweig— 
vereinen gezeichnet hatte, machte er die Zuhörer auf die Schilder und 
Aushänge der Geſchäftetreibenden in Natibor aufmerlſam, wobei 
er 1. auf die Verſtöße gegen die deutſche Sprachlehre und 2. auf die 
gegen dad Sprachgelühl hinwies. Unter 1. ordnete er die Fehler 
der Ankündigungen als folde gegen die Wortbildung (Mangel 
und Überjluß an Bindeftrichen), gegen die Rectichreibung und 
gegen die Zeichenſezung. Am zweiten Teile des Bortrages wurde 
teilweife mit beihendem Spotte die FFrembmwörtervorliebe der Ge— 
ihäfts» und Gewerbetreibenden gegethelt, zumal derer, die bie 
fogenannten »bejjeren« Stände ald Kundſchaäft haben. Belonders 
reichhaltig geitaltete ſich eine Ausleſe folder Anzeigen, die ganz 
oder zum Teil in frangöfiicher oder engliſcher Sprache abgefaht 
find und Wörter lateinifcher Herkunft enthalten. Auch dem teuer= 
dings häufigeren Vorfommen nur polniſcher oder zweilpradiger 
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Ankündigungen ſchenlte der Vortragende jeine Aufmerkfamteit, 
wie er zur Erbeiterung der Zuhörer aud)"mit den Hinweiſen auf 
ſprachlich Faljches und Ungeheuerliches nicht fargte. Die Gründe 
für die immer noch weit verbreitete fyrembwörtervorliebe der Ge— 
Ihäftstreibenden fand er in falſchem Bildungsaufpuß, Nachäfferei 
und — Hleinlichem Strämergeifte. Er ftellte zum Schluſſe folgende 
Süße auf: 1. In unferem Volle fehlt ed an genügender Sprach— 
ſicherheit. Dieſe zu fördern, muß fich der U. D. Sprachverein u. a. 
dadurch angelegen jein lajien, daß jeine Zweigvereine in 
ihren Borftänden Ausfunftsitellen für die werden, bie 
in ſprachlicher Hinjicht des Rates und der Belehrung 
bedürfen und darum nadhjuden. 2. Die Anwendung der 
polnifhen Sprache muß ſich gewöhnlich auf den Verkehr mit den 
niederen, ungebildeten Kreifen beichränten; die Verbreitung deuts 
ſcher Bildung iſt alſo das wirffamfte Mittel zur Ausbreitung des 
Deutſchtums im zweilpradigen Webiete. 3. Dem Gebraude der 
Fremdwörter leijten gerade unſte mit dem gebildeten Ständen 
verfehrenden Kaufleute am meisten Vorſchub. o nicht ihr eigenes 
Gefühl fie andere Bahnen einfchlagen läht, muß; der gebildete 
Sundentreis ſpracherzieheriſch auf fie wirten. 4. Leider gefallen 
ih Handwerker und »Heine« Geſchäftsleute darin, den Gebrauch 
und die Gewohnheiten ber größeren Beiriebe nachzuahmen. Laßt 
es aljo bier bejjer werben, dann wirds befier jein! — Der Bor: 
tragende bat mit feinen Ausführungen wohl das Nidytige getroffen, 
das bewies der geipendeie Beifall und die Tatſache, daf der Rati— 
—— Anzeiger« den Vortrag mit nur geringer Kürzung 
abdruckte. 

Reicheuberg. Der Zweiqverein hat aus der lehten Zeit wieder 
mehrere Erfolge zu verzeichnen. Die Berbeutihung der fremd» 
ländischen Ausdrüde in den Heitungsanzeigen findet bei den An- 
fündigenden mit wenigen Ausnahmen ein inner aröheres Ent: 
gegenfommen, und auc die Berdeutichungen ber Tanzfarten wurden 
in dem heurigen Faſching bereits von der großen Mebrzabl der 
Vereine angewendet; nur wenige gebrauchten noch die fremden 
Bezeichnungen, hoffentlich zum leptenmale. Den größten und 
jagen wir ojjen in diejem Umfange unerwarteten Erfolg erzielte 
er aber mit den ausgejandten Werbefcreiben. Durch dieje ftieg 
die Zahl der Mitglieder von 180 auf 343 umd hat ſich daher beis 
nahe verdoppelt. Der Neichenberger Aweigverein jteht nun feiner 
Mitgliederzahl nach unter den mehr als 200 Zweiqvereinen im 
ganzen deutjchen Sprachgebiete bereits an fünfter Stelle — wahr: 
lich ein erfreuliches Zeichen fir die deutiche Gefinnung unjrer 
Reichenberger Bevölterung. 

Tolfemit. Am 4. März hielt der hiefige Zweigperein feine 
Hauptverfammlung ab. Im diefer ſprachen Lehrer Hantel über 
das Märden und Hauptlehrer Wiederhold über den Spruch: 
Willft du ein guter Deuticher fein, jo jprich auch deine 
Sprade rein. Nach der Nechnungsiequng wurde der Vor: 
ftand, beftehend aus dem Haupilehrer Wiederhold als Bor: 
fipendem und dem Lehrer Schröter ala Schatzmeiſter, wieder 
gewählt. Am Schluſſe der Sipung traten vier geladene Gäjte 
dem Berein bei. Er zählt nun 23 Mitglicder. 

Wermelöfirhen. In der Hauptverfammlung vom 7. März 
gab der Borfigende Kenntnis von Zuſchriſten des Geſamtvorſtandes 
und von einer weiteren Staatsunterftügung fir die vom Berein 
eingerichtete Vollsbücherei im Betiage von 150.4 Er betonte die 
Notwendigkeit eines neuen gedrudten Bücerverzeidinifjes und wies 
auf die Bedeutung einer Sprachede in den Zeitungen hin (vergl. 
Januarnummer diejer Zeitfchr. Sp. 1—5). Der bisherige Vor— 
jland wurde wiedergewählt (j. Beitichr. 1901, ©. 122). Unfer 
Schriftſührer und Bücherwart, Neltoratidwilehrer Hlusmeier, | 
hielt jodann einen ſehr beifällig aufgenommenen Bortrag über die 
Geſchichte der vaterländijchen Lyrik und ſlocht in die Dar- 
legung tennzeichnende Proben ein. 

Zenlenrode. Die Mitgliederzahl ift von 21 auf 28 geitiegen. 
Im Berichisjahre fanden fünf Wereinsfigungen jtatt. In der 
eriten zeigte Schuldireftor Heper ben Nupen und die Nots 
wendigfeit eines Spradvereind; in der zweiten berieten 
wir die Sapungen, die inzwiſchen ſowohl vom Gejamtvoritande 
als von der Fürjtlihen Regierung genehmigt worden find; in der | 
dritten beichäftigten wir uns mit den Worfchlägen zur Haupt: 
verfammlung und wählten Oberlehrer Dr. Matthias aus Zittau 
als Vertreter; in der vierten nahmen wir Stellung zu den Ans 
trägen des Neichenberger Jweigvereind. In der fünften Ber: 
jammlung wurde der einſtweilige Boritand wiedergewählt, der | 
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Jahresbeitrag von 2,50.M auf 3.4 erhöht und die Errichtung 
einer »Spradjedes in den beiden biefigen Tageszeitungen be 
ſchloſſen. In jeder Sihung wurden außerdem Erörterungen über 
ſprachliche Beionderheiten und ortsüblihe Ausdrüde gepflogen, 
on denen ſich alle rege beteiligten. Inzwiſchen find auch einige 
Veröffentlihungen in ber Spradede erfolgt, die große Aufmerlſam— 
feit auch bei Nichtmitgliedern ervegten. 

Bitten. Im Mittelpuntte der Februarſihumg ftand ein Bor- 
trag: »3us dem mundartliden Sprahichaße der 
DOberlaufig«e von Pajtor emer. € Mättig, während bie 
Märzverfammlung einen Vortrag des Gymnaſiallehrers Winter 
»llber fremdes Schrifttum in deutichem Gewande— bradıte, 
der die Berdeutichungstunit in den legten anderthalb Jahrhun— 
derten zum Gegenjtande hatte. Daran ſchloß fich eine Abſchieds— 
feier für den von Yittau fcheidenden Dr. Theodor Matthias, 
ber für feine hervorragenden Berdienfte um die Begründung des 
Aweigvereind und für die langjährige, tatfräftige und erfolgreiche 
Führung feiner Geſchäfte zum Ehrenmitgliede des Zweigver— 
eins ernannt wurde. 

Berichtigung. Auf Sp. 87 der vor. Nr. ftehen in dem Lon- 
doner Bereinsberichte die Worte; »Klaviervortrag von Herr Dito 
Stögere. Außer dem Drudjehler muß darin berichtigt werden, 
dab der Ktünftler jih als Engländer Stoeger ſchreibt und als 
erſt zwölfjährig noch lein Herr ift, jondern es einmal werden will. 

Brieftaften. 

Ham E. %...., Kafjel. Die Verfendung der Zeitichprift 
bes A. D. Spradywereins an die Zweigvereine erfolgt nicht von 
Berlin aus, jondern, um Zeit und Kojten zu fparen, ummittel- 
bar von der Druderei in Halle, und zwar alsbald nach Bes 
endigung des Druds. Won der Schriftleitung wie von der 
Druderei geſchieht alles Erdentliche, um eine möglichjt pünktliche 
Fertigjtellung und Berfendung zu erreichen. In der Regel geben 
die leßten Sendungen (Balete oder Ballen) gegen den Monats: 
erjten ab, wenn nicht befondere Verzögerungtgründe vorliegen. 
&o konnte die Januarnummer diejes Jahrgangs, mit der zugleid) 
das Beiheſt 21 verfandt werden mußte, der um die Jahreswende 
fih häufenden Sonn und Feiertage wegen nicht pünftlich aus— 
gedrudt werden und gingen die legten Vallen (darunter aud) 
der nad) Kafiel) erft am 6. Januar ab. Dagegen war die Vers 
jendung der Februarnummer am Abend des 1. Februar, die der 
Märznummer fogar bereits am 28. Februar vollftändig beendet. 
Derartige Verfpätungen in der Ablieferung an die Mitglieder, 
wie die von Ihnen gemeldete, find Feinesfalls auf Säumigfeit 
bei den Gejhäftsitellen des Gejamtvereins zurüdzuführen. 
Wir bitten aber die Zweigvereine dringend, auch ihrerjeits alles 
u tun, damit die Jentihrift möglichit bald nad) ihrem Eintreffen 

in die Hände der Vlitglieder fomme,. Vielleicht erweiſt es fich al® 
nüglich, durch einen furzen Aufdrud auf jeder Nummer den Tag 
anzugeben, an dem der Drud abgeiclojien worden ift, damit 
jedes Mitglied erjeben fan, ob in der Beſtellung eine Verzögerung 
jtattgefunden hat. D. ©. 

Herrn K. M.... Wusfig. Sie haben ganz recht, wenn Sie 
in dem folgenden Sage einen ſprachlichen Febler feftjtellen: »In 
der Hoffnung, ibm dieje Zeilen nicht übel deuten zu wollen, 
zeichnet adytungsvoll N. N.« Der Infinitiv ift bier grammatiidı 
unmöglich, weil jein Subjeft unllar iſt. Denn es kommt weder 
in dem übergeordneten Sape vor, nod) iſt es leicht zu ergänzen. 
Der Spradigebrauch iſt in der Zulafjung von Infinitiven, auch 
wo man das Subjeft erraten muß und — kann, ziemlich weite 
berzig. Man darf unbedenklic; jagen: »ich bitte, mir dies nicht 
übel zu nehmen«, weil die Bitte an eine Verſon gerichtet jein 
muß, die hier nur nicht genannt iſt; man darf jogar jagen: id) 
wũnſche wohl zu ichlafen«, weil man aud) bier einen Dativ »Dire 
od, dergl. ohne weiteres ergänzen fann, und die Sachlage jede 
Zweideutigfeit ausichlieht. Aber jo weit darf man nicht geben, 
daß man jagt: »feine Eltern wünschten Theologie zu ftudierens, 
wenn die Eltern den Wunſch hegten, daß der Sohn jtudiere- 
Und ebenjowenig darf man jagen: »ich hoffe, mir dies nicht nach— 
vun Dasjelbe gilt von dem oben angeführten Safe. Dem 

tieffchreiber hat offenbar die Wendung »mit der Bitte« vor: 
geſchwebt. Darauf deutet auch das binzugefügte »wollen«, das 
nur zu einen »Bilten« paßt, obwohl «3 aud) hier ganz über 
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Er it. Im a. berricht Beute eine ftarle Vorliebe für 
den Yufinitiv, die doch etwas eingejchränkt werden follte. 

Herm }...., 2yd, Die nadı »nichts, etwase u. ä. ſtehenden 
Neutra (eigentlich Genitive), di; B. ‚nichts Neues, etwas Gutes«, 
bie urjprünglich im engſlen Anſchluſſe an die vorausgehende Maß: 
beitimmung ftehen, fünnen doch aud davon getrennt werben. 
Man jagt richtig: »was gibt ed Reues?. und lann, ebenfo richtig, 
wenn es auch minder häufig it, darauf antworten: »Neues gibt 
es nichts · So halten wir auch in dem von Ahnen angeführten 
Sape: »Orduungswidriged babe ich nicht (nichts) bemerkt« beides 
für erlaubt, allerdings mit einem feinen Unterichiede, der auf 
einer Verſchiedenheit der wirklich gejtellten oder nur vorauszufegens 
den Broge beruht. Fragt man nämlich: »haſt du Ordnungs— 
widrigeö bemerft?«, fo ift die genau entiprechende Antwort: »nein, 
Drdnungswidriges habe ich nicht bemerkt«. Fragt man aber: was 
haft du Ordnungswidriges bemerft?« jo ift ftreng genommen zu 
antworten: »Ordnungswidriges habe id) nichts bemeift.e Sach⸗ 
lich bejteht aber fein Unterſchied zwiſchen beiden Faſſungen. 

Herrn D. . .. Stettin. Die jprachlichen Befonderheiten, 
die Sie aus Friedjungs »Kampf um die Vorherrſchaft in Deutjch- 
land« anführen, beruhen meijt auf öjterreichischem Sprachgebrauche 
und find u. E. zum großen Teile nicht ſowohl falich al& dem 
Norddeutichen ungeläufig. So ift »verhalten« in dem Sinne »zu 
etwas anhalten, verpflichten« im Dfterreich durchaus Üblich, es 
findet fich aud) bei dem Sprachmeiſter — und erklärt ſich 
aus der Bedeutungsfülle, die der Vorſilbe verr innewohnen kann. 
— »bänzee (»die Eriparung in ihrer Gänze «) iſt ein qutes altes 
Wort, das ſich im Alts und Mittelbochdeutichen findet bis in das 
Neuhochdeutiche hinein (Lurher), dann aus der Scriftipradhe 
ſchwindet, fi aber in Berufsſprachen wie in Mundarten (Sänı: 
ten) Hält und nun von Äſterreich aus wieder in die Schriftipradye 
eindringt, beſonders in dem Verbindungen »in jeiner Gänze« und 
»zur Gänze —⸗ ganı, vollitändig. — ⸗Unansweichlich · (»der 
Krieg iſt unausweichlich«) Hat injofern etwas Ungewöhnliches, 
als es von einem Zeitiworte abgeleitet it, das die Ergänzung im 
Dativ hat. Aber die Bedeutung der Silbe »lich verbietet gewiß 
eine ſolche Ableitung nit. Wenn man von Tranfitiven bilden 
tann »unausſprechlich = was nicht ausgeiprochen werden kann, 
und von Intranfitiven »unauöbleiblih« — was nicht ausbleiben 
fann, warum ſoll man nicht auch von Zeitwörtern mit Dativ: 
ergänzung bilden »zunausweichlich⸗ — dem nicht ausgewichen 
werden fann? Ebenſo iſt »unmwiderfpredliche zu beurteilen. 
Sollten Sie aber aud) hieran Anſtoß nehmen, jo verweilen wir 
noch auf das ganz gleichartige und doch gewiß untadelige »uns- 
entrinnbar«; denn zwiſchen lich und bar beiteht in diejer 
Beziehung fein Unterſchied. — Das untrennbare »überfegen« in 
Fällen wie »der Bring überlegte die Schley« kann nicht geradezu 
für faljch erllärt werden. Denn es iſt genau jo behandelt wie 
»überfdjreiten«, und auch gute Schriftfteller verwenden es jo. 
Weil aber »überjegen« in dem übertragenen Sinne (in eine andre 
Sprache bringen) untrennbar gebraudjt werben muß, jo empfiehlt 
es ſich allerdings jehr, die vorhandene Formverichiedenheit der Bes 
deutungsverfchiedenheit dienfibar zu erhalten und in der uriprüng- 
lichen Bedeutung »überjepen«e als trennbares Beitwort zu ver: 
wenden: »ich jege über (dem Fluß).« Noch weniger iſt die aleiche 
Behandlung von »obliegen« (»der Kavallerie obläg es· ) zu billigen. 
mar ijt auch diejer Gebrauch im Süden verbreitet; aber »üb- 

liegene ift von Haus aus nur eine trennbare Zuſammenſehung 
(vergl. Jahrg. 1899, Sp. 270). Ebenfo iſt das jept vorlommende 
sich obfiege« zu verwerjen, und nicht minder da® in morddeut- 
ſchen Gegenden (Hannover, Braunfhweig) vielfach übliche »ab- 
warten« (id) abwärte e8«), jowie »abreichen, abrüfene, auch 
sablögene für »äbgelegen«. 

Herm J. H. . . Luditz in Böhmen Gie nehmen Ans 
fioh an ber jeft öfter nebrauchten Bezeichnung »Lehritelle« für 
»Lehreritelle«, (ebenjo »Lehrpoftens). Wir geben Ahnen zu, daß 
»Lehrerftelle« früher allein herrſchte, in »Lebritellee aljo eine 
Neuerung vorliegt. Aber jollte dieſe ichlechthin zu verwerfen fein? 
Eine »Lehrerjtelle« iſt die Stelle eines Lehrers, eine »Xehriteller, 
um mit dem Grimmicen Wörterbuche zu reden, eine Stelle, von 
der aus (oder an der) gelehrt wird. Das gibt doch auch einen 
Sinn. Und nun nehme man dazu, daß doch nahezu gleichwertig 
und unangejochten nebeneinander jtehen: » Lehramt — Yehreramt, 
Lehrberuf — Lehrerberuf, Lehritand — Lehreritand«, daß es ferner 
eine große Zahl anderer, Bejtimmungswörter gibt, die die gleiche 
Boppelformigkeit zeigen, 3. B. »Dichtwerk — Dichterwerl, Hebes 
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gabe — Rebnergabe, Leſewelt — Leferwelt, Schnigichule — Schnitzer⸗ 
ſchule, Spinnlied — Spinnerlied« ufw. Hält man dies alles zus 
fammen, fo wirb man aud) die » Lehritelle« glimpflicher beurteilen. 

Herrn W.E...., Agram, Wenn die Herren Magyaren 
der Bezeichnung »Dentfh-Ingarn« die Berechtigung abiprechen, 
fo iſt das nur eim weiterer Beweis für ihre Anmaßlichkeit. 
»Magharene können doc die Deutihen in Ungarn unmöglich 
genannt werden — denn das ift eine ganz andere Nation —, 
wohl aber »Ungarn«, denn das ift ein geographiſcher avec: 
und da fie der deutſchen Nationalität angehören — und dieſe 
Tahſache iſt doch mit dem beften Willen nicht aus der Welt zu 
ihaffen —, jo fann man jie felbjtverftändlich kurz »Deuticd- 
Ungarne nennen, gerabe wie man von »Deutic - Böhmen, Deutich - 
Ameritanern, DeutihsRufjen« uſw. fpriht. Das mihte doch 
felbft ein Magyar begreifen. 

HernB.%...., Schwarzenberg. Nach der amtlichen Recht— 
ichreibung find die Fürwörter, bie fi auf die —— Perſon 
beziehen, namentlich im Briefen, mit großen Antangsbuchitaben 
zu ſchreiben; folgerichtig muß auch »Sich« fo geichrieben werden, 
3. B. in dem Cape: »Sie werden Sic) an jene Firma wenden 
müſſen · ebenjo wie »Du wirft Dich . . . Ihr werdet Euch...« 
— Das Zeitwort »verfüllen«, 3. B. »eine Grube, ein Gleis ver- 
füllene, in der techniichen Spradye allgemein üblich, ift u. E. nicht 
zu beanjtanden. Die Borfilbe vers bedeutet wohl urfprünglich »vor= 
wärt®, wege, aber aus diejer Örundbbedeutung hat ſich eine ganze 
Reihe abgeleiteter Bedeutungen entwidelt, die dem »ber=« eine 
erftaunliche Bielfeitigfeit verliehen haben. So kann e8 bedeuten: 
»durch die mit dem Grundworte bezeichnete Handlung etwas ver- 
ſchwinden machen, verbedene, z. B. fon in dem eben gebraud- 
ten »verbeden«, ebenjo in »verbauen, (eine Tür) vermauern, (Fu⸗ 
gen) verjtreichen, (einen Brunnen) verihüttene u. a. Wenn man 
aber einen Brunnen »verichüttene fan, jo kann man auch eine Grube 
»verfüllen«, d. h. durch Füllen befeitigen. Diefe Zuſammenſetzungen 
jtehen folchen mit »auss« umd »zu⸗« fehr nahe (»ausfüllen, zu— 
Ichüütten«), doch mit einer fühlbaren Abſchattung der Bedeutung. 
Die Zufanmeniegungen mit »vers« bezeichnen die Handlung 
als eine gründlichere, volliländigere; wie »verbeden« mehr 
it als >»zubedene, »verichüttene mehr als »zuidütten«, fo 
fagt auch »verfüllen« nod etwas mehr als »ausfüllen«e »Ein 
Gleis verfüllen« aber läßt fich jagen, weil dad Wort »Gleiß« 
nicht nur die Vorſtellung der beiden Scienenjtränge, fondern 
auch die des Zwiſchenraumes in ſich fchlieht. Dieſer Ausdrud 
bat jedenfall® den Borzug der Kürze vor den anderen: »die Gleis— 
bettung ebnen« oder gar: »die Zwilchenräume zwifchen den Schwel- 
fen ausfüllen· Wud) gegen den ebenjalls in der Technik üblichen 
Ausdrud »eine Mauer hinterfüllen« haben wir nichts einzuwenden; 
er fheint uns fogar in feiner vieljagenden Kürze ganz unübertrefflic 
zu fein. Daß bie Sprache beide Beitwörter nicht kenne, wie ber 
eine Ihrer Gewährsmänner meint, ijt eine fühne Behauptung, die 
ſelbſt dann nicht zuträfe, wenn die Wörter ganz jung wären. 
Aber fie find gar nicht fo jung. Schon Sanders verzeichnet »ver- 
füllen« in mehreren Bedeutungen, darunter: »ein Geſchwür ver 
füllt fih — füllt ſich mit Giter«, eine Bedeutung, die der unfrigen 
wenigften® nahe ftebt. Und das Grimmſche örterbuch ringt 
»Hinterfüllunge = Füllung hinter Ufermauern, ‚mit einem Be— 
fege aus dem Leipziger Tageblatte von 1865. Über »Berfegen 
von Sleifen« haben wir uns ſchon Jahrg. 1901, Ep. 24 geäußert; 
ebenio wäre das ⸗Verſthen von Rainjteinen« u beurteilen. — 
Bir möchten empfehlen, daß fich die » Wagenfabrifanten«, wenn 

fie Fahrzeuge anfertigen, mit dem guten alten deutichen Worte 
»Wagenbauer« oder »Wagnere bezeichneten; dann denkt niemand 
an Brüdenwagen. Die Verfertiger von letzteren mögen zu einer 
Umfcreibung greifen, alfo: Fabrikant von Brüdenmwagen od. dgl. 
Vielleicht liche Fich zu ⸗Wage⸗ aud »Wagle)fabrilant« bilden; 
denn ebenfalls ohne n find gebildet »Wagebalten, Wagicale«, 
auch »Klagie)lied, Fragefag, fraglos« u. ä., die Bezeichnung der 
Mehrzahl aber iſt nicht nötig, wie der »Wurftfabrifant«, der 
»FFahrradfabrifante und viele andere zeigen. Die umgelautete 
Mebrzahlform von Wagen zu benugen, aljo »Wägenfabrifant« zu 
fagen, gebt nicht an, weil »Wägen« nur im Süden gebräuchlich, 
im Norden aber unbefannt ift. Das alte aa in »Waage« endlich 
würde nur dem Auge, aber nicht dem Ohre einen Anhalt bieten; 
es ijt jegt, wie in vielen andern Wörtern, mit Recht als über- 
flüſſig  befeitigt. 

Herrn 8. B..., Torgau. Cie bemerfen, daß das Wort 
»Nraufführung« für Premiere (Jahrg. 101, Sp. 175) an bie 
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Vergangenheit denten lajje, daß man fehr wohl in der Theater: 
aeihichte eine vergangene erite Aufführung als » Uraufführung « 
bezeichnen fünne, nicht aber eine erſt bevorftehende oder gerade 
ftattfindende. Diejer Bemerkung liegt unzweifelhaft ein richtiges 
Gefühl für die Bedeutung der Vorſilbe ur» zu Grunde. Uber 
die Vedeutungserweiterung, die in der Verwendung des Wortes 
auch für Gegenwart und Zukunft liegt, ift jo gering und gewiſſer⸗ 
maßen folgerichtig, dak man u. E. daran feinen Anſtoß nehmen 
follte. Denn auch eine ftattfindende oder bevoritehende 
Erjtaufführung erjcheint uns eben, weil fie die erfte it, als bie 
Grundlage aller fpäteren, für die fie eine vergangene fein wird. 
Bir fönnten fie ja auch nit als »Erjtauffübrung« bezeichnen, 
wenn und nicht die fpäteren Mufführungen unbewuht mit vor— 
ſchwebten. Mit anderen Worten: die Möglichkeit, und etwas 
als in der Gegenwart oder Zulunſt vergangen zu denfen, be 
rechtigt uns zu jener Erweiterung der Bedeutung. Auch andere 
ähnliche Wörter geben fo liber ihren urſprünglichen Geltungs- 
bereich hinaus. »Urſchrift· wird ein Schriftjtüc genannt mit Rüd- 
fit auf die Ubfchriiten, die davon genommen find. Aber man 
fann doch gewiß von einer »Urſchrift- auch dan reden, wenn 
folhe Abichriften noch gar nicht vorhanden find, fondern erſt in 
Ausſicht ftehen. Auf alle Fälle it der Entſchluß der » Deut: 
ſchen Bühnengenofienichaft«, aufer anderen Verdeutſchungen auch 
»Uranfführunge für Premibre einzuführen, mit großer freude 
zu begrüßen. 8. ©. 

Herm 8. Sch. . . Roda (S.:9.) Das Wort Mantje, das 
Sie ſich erinnern als Anabe in Ihrer Heimatftadt Altenburg 
oft gehört zu haben, ift auch jonft als altenburgiih und oft: 
tbüringisch befannt. Mit dem j meinen Sie gewiß den jtimme 
lofen am Borbergaumen erzeugten Neibelaut, den Ich-laut, den 
B. Hertel in feinem »Thüringer Sprachſchatz- mit y bezeichnet. 
Hier findet ſich das Wort ımter » Mauze« in der Beftalt » Maugye« 
(alfo Mauzche geſprochen), das als »Objtverfied« erllärt wird, 
und in diefer Erllärung und Form ift es auch dem Herausgeber 
diefer Zeitſchrijt aus feiner altenburgiihen Heimat ganz vertraut, 
mährend er ſich nicht entfinnen lann, die Form mit t (Wautze) 
je gehört zu haben. Indeſſen ſcheint doc Aufammenbang zu 
bejtehen mit dem Worte »die Maute oder Maute, d. i. Erz, 
das nicht in -Gängen, fondern in Haufen oder Nejtern liegt. 
Bollends die bayriihe Form »die Mauten« det fi im Sinne 
ganz ınit dem des altenburgiihen Worted. Denn Schmeller 
1. 1687 erflärt es als » Borrat von Obſt oder andern Eßwaren, 
den fi) Kinder oder Dienftboten eines Hauſes eintragen und 
eiwa unter ihrem Strobfad anlegen«e — genau fo die Erinnerung 
des Herausgebers der Zeitfchrift, weiter aber Ihren Angaben 
entiprechend: »auch da8, was der Befiger eines Objibaumes oder 
Gartens Belannten oder Unbekannten von feinem Segen gerne 
mitteilt oder zu nehmen erlaubt«. Dagegen wird das gleich: 
lautende: die Maut, mittelbochdeutich müte = Hol, dejien Ent: 
ftehung ebenfalls noch nicht ficher aufgellärt ijt, ein anderer 
Stamm fein, aljo Ihre Vermutung, daß die » Mautje« eine 
pilicytmäßige Abgabe jet, ichwerlich zutreffen. Findet ſich doch 
nicht nur in Schlefien (Weinhold, Beitr. 5. e. ſchleſ. Wörterb. 606), 
fondern auch in Schwaben, am Rhein und am Taunus die Form 
»Maule« für Verſteck von Obit, Geld und Näfchereien, und 
Mauche«. Vielleicht find da uripränglich verfchiedene Stämme 
durch Klangähnlichfeit zufammengefallen. Ob auch das vlämiſche 
mouwtje hierher gehört, das in Firmenichs Völlerſtimmen III 655 
vorfomm? Da ſchließt nämlich ein Neujahripruch (Nieuwjaer- 
wensch) um Raffeln bettelnder Kinder in Düntirchener Munds 
art jo:  Goe vrouwtje, goe vrouwtje (gute frau) 

Hebt ge (hr) niet een wafertje of (oder) twee? 
Ik steeken ze (fie) al in myn mouwtje. 

An einer Anmerkung ift das Wort als Armelchen erflärt und ges 
hört alſo zu dem von Woefte (Volale der niederdeutichen Mund— 
arten in Kubns Zeitſchr. II 208) angeführtem mauge Ärmel, 
mbd. mouwe (F. Neuter: »ins Hemdsmaugen«). 

Herm H.T... ., Altenburg. Die Verwendung des Wittel- 
worts der Gegenwart in bpajjivem Sinne (als Leideform) wider- 
ipricht der heutigen Spradjlehre durchaus, die nur noch ganz ver 
einzelte Reſte, etwa die,fabrende Habe und die melfende Sub 
formelhajt geftattet. Über die ganze frage hat die Zeitſchrift vor 
Kabren einmal (95, 144) zur‘ Beleuchtung der kaufmänniichen 
Nedewendbung »laut eines in Händen habenden Briefed« unter 

diefem Titel eine Heine ae re Sie haben 
alfo recht, den in ber Gartenlaube (1901, Nr. 37, 2. Beil., ©. 2) 
gebrauchten Ausdruck »ftaunend einfach« als fehlerhaft zu ver: 
werfen und dafiir »erftaumlic einfach« zu fordern. 

Herm J. B. . . . Zürid. Wenn es fih um bie Wahl 
zwiichen »andfuniten« und »ausfunftieren«e Handelt, fo tit un: 
bedingt das erjte dem zweiten vorzuziehen, und beſſer als das 
unausiprechliche »interviewen« iſt das deutihe Neumort gewiß. 
Es fragt ſich nur, gerade wie bei dem von Ihnen wegen feiner 
Knappbeit und Deutlichkeit in Schu genommenen »bemuftern« 
(Beitichr. Ol, 78), ob das Bedürfnis dafür wirklich vorhanden 
iſt, und dabei muß allerdings das Urteil des mitten im kauf— 
männiichen Betriebe ftehenden Mannes gehört werben. Falſch 
gebildet ift feins von beiden, weder »bemuftern« noch »ausfunften«, 
und wenn fich die Schimmelpfengiche Ausfunftei diefes »ausfunften« 
ftatt des von ihren Meijenden gebrauchten »ausfunftieren« bei 
bringen liehe, fo wäre etwas gewonnen. — Schweizer flatt 
»ſchweizerijche· Bundeöbant zu jagen, unterliegt feinem Bedenfen. 
Jit doch aud, »Schweizer Käſe« volllommen eingebürgert. Die 
Yeipziger Bank ift ja befannt genug, und an dem Namen war 
nichts auszuſetzen. Ebenſo heit es 3. B. die »Aitenburger Landes- 
bant.« Noch kürzer lann fi der Schweizer auf feinen Bank— 
noten einfach mit »Bundesbant« begnligen. Über den Klang des 
Wortes »ſchweizeriſch⸗ im Wergleich zu feinen franzöſiſchen und 
italieniihen Seitenftilden suisse und svizzero läßt fir ftreiten, 
da jpielen Empfindungen hinein, die nicht von den bloß finnlichen 
Lautflängen herftammen. Aber den Borteil der Kürze muß man 
freilich hier dem fremden zuertennen und ebenjo bei dem langen 
Schweizeriſchen bürgerlichen Geſezbuche · verglihen mit dem Code 
eivile suisse und felbit mit dem auch nicht jebr glatten Codice 
eivil svizzero. Nur dürfen Sie das nicht an den Buchftaben 
abzäblen wollen. Statt der von Ihnen als Beiipiel angeführten 
Anichriit der Schweizer Eiſenbahnen: »Das Überſchreiten der 
Geleiſe ift verbotene, in der Sie e8 auf 38 Buchſſaben bringen, 
während Sie natürlidy italienifcyes ci- nur als zwei rechnen, fünnte 
ſchon durch die einfachen Änderungen » Betreten« und »@leiie« 
zwar nicht die Buchſtabenzahl des italienifhen Wortlauter (E 
vietato traversare le rotaie), aber die des jranzöfifchen (Il est 
interdit de traverser les roies) unterboten werden. Das mag 
nicht in allen den Fällen möglid) fein, wo z. ®., wie Sie jagen, 
in eidgenöfftichen Erlafjen die deutfche Urſchriſt von den neben» 
itehenden beiden Überfegungen durch ihren Umfang unverbältnis- 
mähig abjticht, gar mandjmal aber wäre dem Übelitand gewiß 
abzubelfen, und daß aud) auf Anappheit und Kürze des Ausdruds 
Bedacht genommen wird, ijt gewiß in der Ordnung, während 
man auf der andern Seite zugeben lann, daß die deutiche Sprade 
erade durch ihren überjhmenglihen Neihtum an Worten und 
arftellungsformen den von Ahnen gerügten fehler nabe legt. 

Auf Wortfürge beſonders bei Verdeutſchungen zu ſehen, halten Sie 
mit Necht für wichtig. — Wie »Waffenftillitand« zu » Waffenitille« 
gelegentlich gekürzt wird, jo mag für das etwas ſchwerfällige 
» Nechtöftillitand« (d. i. doch wohl die Friſt, während der ein 
Nechtäverfahren eingeitellt wird) bündiger auch »Nectsitille« 
gebildet werden, das fih an Meeresitille und Rinditille anlebnen 
würde; aber das ſüddeutſche » Samstag« feiner Kürze zu Liebe 
gegen das norddeutiche » Sonnabend« auszuipielen, wäre übermaß 
in diefer Liebe und ausſichtslos dazu. — Ihrer Anficht. das »ald« 
gegen » wies bei der Steigerung müſſe möglichit geſchützt werden, 
jtimmen wir ganz zu und hoffen bald Raum für einen Beitrag 
dazu zu finden; auch die von Mark Twain veripottete Zerjtüdelung 
zulammengejepter Zeitwörter verteidigt fein Verſtändiger. Einen 
anderen Erſaß für Ahr ſchweizeriſches Madame außer »Gnädige 
raue willen wir nicht. Diele Anrede war aud im Reiche lange 

Beit der allgemeinen Denkart nicht gemäß, ja zuwider, hat ſich 
aber vom Süden aus doch durchgejegt, übrigens ein Zeugnis für 
den » Zug zum Vornebmen«, dem Prof. Martin in dem Straße 
burger Tyeltvortrage eine Ichrreiche Betrachtung gewidmet hat 
(Abgedrudt im Wiſſ. Beih. Nr. 21). 

Herrn DO. B..., Giehen. Die altbefannte Verlagsbuch 
handlung von Alexander Dunder (Inh. Arthur Glaue) verfieht 
eine Kreuzbandſendung deuticher Bucanzeigen mit folgender (ge 
drudten) Auffchrift: Giessen, Allemagne Bibliothek d. Ger- 
manisch Romanischen Seminar (N). Der Drud des Streifend 
icheint, auch nad) ber Geſtalt der Buchltaben, im Ausland her: 
geitellt zu jein; jedenfalls ift die Geichichte merkwürdig und nicht 
nachahmenswert. 
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Geſchäftlicher Teil. 
Die Herren Vorſitzenden der Zweigvereine 

des A. D. Sprachvereins erhalten mit der vorliegenden Nummer 
den »Bericht über die Tätigkeit des Zweigvereins Thorn in 
ben erjten fünf Jahren feines Beſtehens 1897 .—1902«, der ein 

vortrefjliches Vorbild für eine ziweddienliche und erfolgreiche ürt- 

liche Zweigvereinstätigfeit bietet. Es wird ſich empfehlen, den 

wejentlichen Inhalt des Berichts den Mitgliedern der Zweigvereine 
in einer Vereindfigung zur Kenntnis zu bringen. 

Die Zweigvereine werben erfucht, der Gefhäftsftelle 

(Berlin W®, Mopitr. 78) die vor kurzem erbetenen Angaben — 
Namen der Vorſtandsbeamten, Mitgliederzahl ufw. — möglichit 
bald zugegen zu fafjen, aud) wenn Änderungen gegen dad Vors 
jahr nicht eingetreten fm. 

In Angerburg (Dfipreußen) iſt * neuer Zweigverein 

des Allgemeinen Deutſchen Sprachvereins ind Leben getreten. 
Ferner find durch die Bemühungen des Herrn Gymnaſial- 

oberlehrers a. D. Dr. Saalfeld neue Zweigbereine gegründet 
worden in Bierjen (Rheinpr.) und Naumburg a. d. Eaafe. 

Der Berein in Naumburg ift, was ‚mit Anerkennung und 
bejonderent Dank Heworgehoben zu werden verdient, ber 150. der 
von Herrn Dr. Saalfeld ins Leben gerufenen Zweigvereine. 

Die Bweigvereine Versmold (Well) und Eppelborn 
(Rheinpr.) Haben ſich aufgelöft. Die früheren Mitglieder beider 

Vereine find zum größten Teil dem Gefamtverein als unmittels 
bare Mitglieder beigetreten. 

D. Sarrazin, Borfipender. 

Bir empfingen im erften Bierteljahre 190%, 

als Geihent 
3.4 von Ungenannt, 

on erhöhten Jahresbeiträgen von 5.4 und mehr: 
50.4 von Herrn Verlagsbuchhündler Georg Eberhard 

Ernſt in Berlin; 

20 A von ben Herren: Fürſt zu Fürſtenberg, Durchlaucht, 
in Donauejdingen, Ernjt Paul Lehmann in Brandenburg 
a. d. H., Otto Leonhardt in Dresden: Blafewip u. der Handels— 

fammer in Lübed (für 2 Abzüge); 

13 .# von den Herren: Rechtsanwalt Dr. U. Befendorfer 
in Graz und Wirkl. Staatsrat Richard von Voigt in Nieshin 
(Gouv. Tſchernigow); 

10 .4 von Herrn Hugo Bartels in Sevenoals Weald (Kent) 
und Fräulein A. von Dettingen in Ober-Saßbach; 

7.4 von Herm Konful Mangels in Afjuncion (Paraguay); 

6.4 von den Herren: Beamten der Eiſenbahn-Verkehrs— 

injpeftion in Hamburg, Freiherrn von Biel in Kallhorſt bei 
Dafjow, Landgericht&präfidenten Boeding in Straßburg, Pfarrer 

Zangguth in Steinheid und dem Humboldt-Berein in 
Rumburg; 

5.4 von den Herren: Bezirksrichter Joh. Baumeijter in 
Scheibs (Nd. Dftr.), Domänenpächter Behm in Hoym, Adolf 
Benirjhte in Wien IU, Erwin F. Bußmann in Newark 

(N. J.), Oberleutnant a. D. Caſties in Gogolin, Landgericht: 

rat a. D. A. Conradi in Stendal, Baurat a. D. Drewip in 

Breslau, cand. phil. ®. Feldmann in freiburg, Paſtor 
Heinr. Fliedner in Kaiferswert, Julius Fomm in Ants 

werpen, Baron Bictor von Graffenried in Bern, Lehrer 
u. Hellmann in Eichen bei Kreuzthal, Werner Hemprich in 
Rhosmain (Surrey), TH. Heyſe in St. Petersburg, Beamten 
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Georg Köſter in St. Peterdburg, Dekan Kübel in Bayreuth, 
Julius Kung in Zohannisburg (Südafrika), Em, Leberecht 
in Szent Abraham, Banlherrn M. Leipert in Kempten, Lehrer 
%. Leföre in Vliſſingen, Nentmeifter R. Dertel in Lipfa, Amtes 
gerichtärat a. D. Dr. M. Oſchmann in Gotha, Profefior a. D. 

Ignaz Peters in Leilmerip, Dr. J. 9. Rafelsberger in 

Bien VI, Dr. A. Shander in Burgos (Spanien), Ingenieur 

C. Schweth in Dortmund, Ingenieur F. Sperl in Billad, 
Kaufmann H. Sturm in Derliton- Züri, Jul. E. Teutjc in 

Wien IIT/2, Nehnungsrat C. Thien in Berlin, Hans Wahs 
nung in Oetzſch, H. Warnefe in Heiligenfelde bei Syfe, Ober: 
lehrer Wittjtod in Danzig, fowie von dem Lehrerverein in 

Soran und dem Altonaer Techniterverein in Altona. 
Ri; Berggold, Schapmeijter. 

die Iahrgänge 1— — (1886 —1901) 

Zeitfärift des A — Deutſchen Sprachvereins 
tönnen zum Preiſe von je 2.4, 

die 

MWiffenfchaftlichen Beihefte zur Beitfchrift 
(Nr. 1—21) 

zum Preiſe von je 0,380 .# werben. 

Derlag des Allgemeinen Deutſchen Sprachvereins 

5: Berggold, Berlin W, Mopftrahe 78. 

I 2 Die Geſchäſftsſtelle empfiehlt: 

Briefbogen 
mit dem nn des Allgemeinen er ie 

100 Stüd, poftfrei: 1,30 
Ferner ijt 

Die deutfiche Canykarte, 
von der bisher 37500 Mbdrüde unentgeltlich verteilt wurden, 
foeben in neuer Auflage erichienen. Die geehrten Bereindmitglieber 
werben gebeten, zur weiteren Verbreitung der Tanzlarte Abdrücke 
pe — Sejhäftsftelte zu bejtellen; die Zuſendung geſchieht 

tenlo®. 

u 

Soeben erjchien: 

Verdeutſchungsbücher 
bes Allgemeinen Deutſchen Sprachvereins. 

II. 

Der Handel. 
Geldberlehr, Buchhaltung, Briefwechſel, Warenverleht 

und Verſicherungsweſen. 

Verdeutſchung der entbehrlichen Fremdwörter der Handelsſprache 
nebſt vier Vorlagen für deutſche Wechjelvordrude, 

‚ bearbeitet von 

Karl Magnus, VBankgerm in Braunſchweig. 

Dritte vermehrte Auflage. 

Preis: 60 Pennig. 

Die Zweigvereine erhalten einen Abdruck fojtenlos für ihre 
Bücherei zugefandt, und den Vereinsmitgliedern jteht ein folder 
auf ihr Verlangen ebenfall& fojtenlos und pojtfrei zur Verfügung. 

Die Geihäftsitelle 
des Allgemeinen Deutihen Sprachvereins, 

Berlin W®, Mohſtraße 78. 
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Dr. H. Schusters Privat-Lehranstalt Bad Salzschlirf Partie 
&ye. ı=. Leipzig, Sidonienstr.59. Sernenın. 
Borber. f. Reifes und Prima: Prüfung (aud; für ältere Leute). 
Borber. f. Einjährig= Freiwilligen= Prüfung. 
Borber. }. alle Klafjen der höheren öffentlichen Schulen. 

_— ———— [198] 

J. Rickersche Verlagsbuchhandlung, Giessen. 

Die deutsche | Der 

Soldatensprache ästhetische Genuss 
von 

Paul Horn 
Prof. a. d. Univ, Strassburg. 

1200) 

von 

Karl Groos 
Prof. a. d. Univ. Giessen. 

Geh. 2,50 .4: geb. 3,50 .#. Geh. 4,80 .4; geb. 6 .A. 

Mit Berlidfichtigung wichtigerer 
Mundartz und Fremdwörter, 

fowie vieler Eigennamen. 
3. Tauſend. 

360 Seiten ftarf. Schreibheft:fFormat. 
Geh. 3,25.4; kart. 3,75.4; 

in Leinen geb. 4.4. 

Ein auch in diefem Blatte 
empfohlenes, ungemein reichhaltiges, 
anz eigenartig und zwedmäßig ange 
egtes, jomwie beifpiellos billiges Buch. 

Verlag von Hobbing & Büchle 
Stuttgart. [194] 

Professor 

P. J. Fuchs: 

Deutsches 

Wörterbuch 
auf etymologischer 

Grundlage. 

Harzer Loden 
wasserdicht 

Kamelhaarloden, Loden- 
tuch usw. usw. 

unverwilſallch und ſarbecht 
im 

Damenloden * u0 4. 
H en von 8.4 an, 
Joppen von 12.4, 
Mäntel von 20 .& 

Proben u. Preisliite frei. 

Louis Mewes, 
Blankenburg, Harz, Nr. 116, 

Erited Harzer 
—5 

Wie werde ich energiſch? »* 
Durch das Auffehen erregende Heilverfahren Liöbeault-Levy. Gründlide 

Heilung von Energielofigteit, Beritrentheit, Riedergeſchlagenheit, Ednwermut, 
Hoffttungslofigtelt, Angſtzuſſanden, Sopfleiden, Gedächtnie ſqawüche, Schlaftofigleit, 
Verdauunge - und Darmitörumgen und allgemeiner Nervenſchwäche. Mikerfoige 
ausgeſchloſſen. Druckſchrift mit zahlreichen Beurteilungen und Heilerfolgen auf 
Verlangen unentgeltlih. Leipzig 470. Modern -Medizinischer Verlag. 

[202) 

Briefe und Yufendungen flr die VBereinsleitung 
find zu richten an den Vorſihenden, 

Gehelmen Dberbaurat Dtto Sarrazin, 
Raiferaliee 82, 

Briefe und Sufendungen dien die 

Berlin » fyrledenau, 

eitiehrift an den 
ifenichattlichen 

| 

Rheumatismus, Steinleiden. 
Ankündigungen des Bades, ein Heft ärztlicher 

Bekundungen über erzielte Heilerfolge sowie 
Gohranchsanweisung zur Trinkkuar, welche, 

hne das Bad zu besuchen na ohne Borufs- 
Kranken mit gromen Erfolg rgenommen 

ei vorsamlt durch die Bade» —Q [204] 
der Heimnt des sumung, in 

worden kann fr werden kosten 

Deutſche a 
bei d —2 enaerter und ſtets 

aric und ſeſſelud, dabel überſichtlich und Immer wegen des auftändigen 
Zened von allen bormehm Schunten beionders warın anerfannt. 

Du eben Freitag als umentgeltlihe Beilage u 

Herausgeber: 

Suberläffig national für Naifer und 
bewährter Una 

Kirhhoff’s Techniſche Blatter 
all gemeln verkändlich file das Gefamtgeblet ber Technik: 
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e wenn einem jo gute deutiche Worte zu Gebote ſtehen. Und es 

Eine ernfte Gefahr für Deutih+-Südweltafrita. wird ihm * ‚Ja, das heit ah einmal Hier fo, jept jänts 
Der Bortrag, den Herr Stadtpfarrer Anz in Windhoet | Ihnen auf, weil Sie friſch aus Deutihland fommen; werden Sie 

am 10. Oftober vor. J. im dortigen Zweigvereine des Allgemeinen | erjt mal alter Afrifaner, dann fprechen Sie gerade fo.‘ Nun, 
Deutſchen Sprachvereins gehalten hat, behandelte eine für die | das läßt er ſich nicht zweimal jagen, al3 unerfahrener Neuling 

Entwidlung des Deutſchtums in unferm ſüdweſtafrika- möchte niemand gern Tange gelten. Und jo fängt er auch an, 

niſchen Schuggebiete hochwichtige Frage, zu deren günftiger | tapfer mit dem zwei eben gelernten Worten um fich zu werfen. 

Löſung nad Kräften mitzuwirken, eine Aufgabe des Sprachver- Und bald mehrt fi der Vorrat, den er fich zulegt: er fragt nad) 

eins if. Deswegen und weil der Vortrag im der folge zu dem | feinen Frachtſtücken, und es wird ihm gleihmütig geantwortet: 

weiter unten abgedrudten Schriftwechfel zwiihen dem Bor: | ‚Die find kain! (noch nicht gelandet), Er erkundigt fid), ob er fie 

fipenden bed Spracdwereind und dem Reichsſskanzler, denn morgen wird befommen fönnen, und es heißt: „misschien * 

Herrn Grafen v. Bülow, geführt bat, teilen wir ihn unſern (vieleicht). Natürlich wird er nun kwaai (ungehalten), aber was 

Leſern in größerer Ausfügrlichteit mit, als der Raum der Zeit: | Hilft ihm das? 

fchrift dies ſonſt zu geftatten pflegt. Er beleuchtet eine bort Kurzum, gejegnet jei die Woche Aufenthalt, die jeder nots 
unjrer Mutterjpradye drohende ernſte Gejahr und Hilft hoffentlich gedrungen in Swalopmund durchmachen muß; denn das ijt Zeit 

dazu, fie noch abzuwenden. genug, um ihn aus einem etwas rüdjtändigen Deutichen in einen 
»Deutjhverdberber in Deutſch-Südweſtafrika« Hatte | echten Afritaner umzubilden! . . . Ein Dupend fo Herrlicher 

Pfarrer Anz, wie jchon in der Januarnummer Ep. 27 furz bes | Worte und dazu die goldene Megel: nimm ein Wort, möglichjt 

richtet, jeine Ausführungen überichrieben, bie geeignet find, den | in plattdeuticher Form, fonft wenigitens in nachläſſiger Ausſprache, 

deutfchen Landsleuten hüben und drüben die Mugen über den | jege ohne Unterjcheidung von Zahl und Geſchlecht den Artikel ‚bie‘ 

betrübenden und abftohenden Zuftand einer ganz eigentüntlichen | davor — und das ‚Kapholländifch‘ ift fertig: die boom, die 
und in der Tat beihämenden Spradverwilderung zu öffnen. Den | tisch, die hous, die hof, die stool, die busch uſw. 

Anfang macht nad) einer einleitenden Belehrung über Wefen und Und num find wir fertig und gerüijtet, in® innerfte Afrika einzu— 

Biele des Sprachvereins eine Iebensvolle und launige Schilderung | dringen; wer mit diefen glänzenden Sprachſchaß gut Hauszuhalten 

des Vorganges, wie der in das Echupgebiet einwandernde Deutiche | weiß, der mird Überall gut durchtommen. Alſo hin zur Eifenbahn! 

dieſer unwürdigen und gefährlichen Verleugnung der Mutterfprache | Nein, zu die heisterpaad, das klingt befier und zeigt, dak man 
zu verfallen pflegt. »Kaum ift er in Swalopinund ans Land ges | etwas gelernt hat. Und dann folgt die Ochjenwagenfahrt und 
fttegen, froh nad) langer Fahrt wieder deutſchen Boden zu bes | damit die herrlichite Gelegenheit, im reiniten ‚Holländiſch‘ zu 

treten, jo umtönen ihn mitten im beutjchen Geſpräch allerlei | jchwelgen. Auf Reifen, nein, fo fann man in dem langweiligen 

fonderbare, barbarifche Worte. ‚Amper wäre die Brandung heute | alten Deutichland fagen, bier Heißt das op pad, was iſt das doch 

zu ftart geworden.‘ ‚Amper? was ift da8?* fragt er erftaunt, | für ein Hochgeſühl! Man figt auf die waa, hinter fih all die 

Und mitleidig lächelnd teilen ihm die andern die Belehrung mit; | mooi (jhön) goed, die kost (Ejjen), die kombersen (Deden) 
‚Amper, das muß man doch wifjen, das ijt afrifanifch und be | und die kattel (mit Riemen befpannter Rahmen zum Schlafen) 

deutet "beinahe. Wohl! Er zieht im Geifte fein Notizbuch und | und was jo alles zur Ausrüſtung gehört. Gelber fett man im 

bemerkt fich für künftigen eigenen Gebrauch: amper — beinahe. | bequemen pad-Koftüm und kann hödjt jachverftindig reden von 
— Er erkundigt ſich, wann der Rerfonenzug nach Windhoet geht, | voorosse (Vorochſen, vorderjte Paar) und achterosse, vom dissel- 

und befommi zu hören: ‚Sa, der ift huka weg, da müſſen Sie | boom (Deichjelftange) und jukschei (Jochſcheit), von wiel (Rad) 

ihon bis zum nädjften Donnerdtag warten.‘ Schon wieder jo | und zeil (Plane) und zweep (Peitſche). So wird munter in 

ein Wort! ud wieder wird ihm herablafjend geantwortet, dak | die Welt hineingetreckt, bis ber nächte uitspannplek in Sicht 

das ‚längft* heißt. Vielleicht kann er feine Verminderung nicht | fommt. Da fteht ein weiber Stein, darauf hat eine vorſorgliche 

unterdrüden, warum man dod) fo unverftändliche Ausdrüde braucht, | Negierung geichrieben: ‚Ausipannplap‘ und hat einen Weg: 
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weifer daneben gejegt, der zum Waſſer zeigt. Aber was Nus: 

fpannpla und Wafler! Hier find wir in Afrika, da heißt es 
uitspannplek und püts. Das ift ja gerade das Schöne op pad, 
fich jo afrifantich fühlen zu fönnen. Wie behaglih, fih op die 

grond (Erdboden) zu lagern und zuzufeben, wie das volk hout 

(Golz) haalt und vuur (Feuer) maakt, und dann geduldig zu 
wachten, bis die kost klaar (fertig) iſt und man fein heißerſehntes 
kopje oder kummtje koffy (Berher Kaffee) ſchlürſen lann. Und 

dann, als die zon daar staat (‚wenn die Sonne dort jteht‘, fo 

deutet man den Eingeborenen die Zeit) wird wieder eingejpannt, 

und man hilft noch mit die osse keeren, obwohl man das in 

Deutſchland auch noch micht gewußt hatte, daß man nicht mur 

Stuben, fondern auch Ochſen fehren kann. Ja, man lemt viel 

im jchönen Afrika! 

So reift allmählid) das Verſtändnis und die „Liebe* zum 

Holländiſchen?‘ heran, und bis man nad Windhoel fommt, ift 

man fchon jo weit, dak man nicht mehr nötig hat, ſich und die 
armen Eingeborenen mit Deutſch zu quälen, fondern es wird flott 

weiter ‚holländiid‘ geſprochen. Was ift doch das ‚Holländiſch 

für eine leichte Sprache, und wenn auch Buren und andere lachen 

über ‚Windhoeler Hollandid‘, was tut das, wenn's uns nur Spaß 

macht ?« 

So wird mit Spott und Laune weiter verfolgt, wie die lächer: 
fihe Sprahmengerei in Haus und Küde, im Handwerk und 

Handel, ja beim Trunk um fich greift, wie jelbjt der Hausgarten, 

den jich ber Deutsche zu Behaglichkeit anlegt, und was dazu gehört, 
fremde Namen erhält, Aber »holländiiche genügt nicht. De 

länger, je afrifanifcher, d. 5. elender muß nod die Klaugſarbe 

werden. Dann lautet es hastag für haastig, und rivier (Fluß) 

wandelt ſich in ravier. Dazu fommen zahlreiche Broden aus der 

Sprache der Eingeborenen, Nama und Herero. Denn warum 

die Eingeborenen mit Deutich beläftigen? Das ift unbequem fi 

beide Teile. Man fragt aljo z. B. mit pa und verneint mit hee 
ober kak. Run fo macht fich® der andere auch eben bequem und 

antwortet ganz einfach in feiner eigenen Epradje, ganz lange Säge 

in Nama oder Herero. Bei Licht betrachtet, it das eine Unver— 

ſchäümtheit, aber der Deutſche läht ſich's gefallen, weil er fich den 

feiner Eitelkeit jchmeichelnden Anichein geben lann, er verftünde 

das alles, er brauchte es nicht mühlam aus einzelnen Wörtern 

und Gebärden zu erraten. Endlich milchen ſich in das Hollän- 
diihe, Nama und Herero engliihe Worte. »Haben wir hier 
eigentlich deutiches Gelb im Lande?« fragt Anz, und antwortet 

darauf: »Auf den Geldfrüden ſteht ja allerdings 20 Mart, 10 | 

Dart, 1 Mart, 50 Pfennig, 10 Piennig, aber den Eingeborenen 
gegenüber iſt zu leſen: poend, half poend, shillivg, sixpence 

und oulap. Haben wir nicht hier in Windhoek ſchon unfere Stores 

und nennen die Hauptſtraße des Ortes die Storeftraße? Haben 

wir nicht zum angenehmen Wechjel mit stiew (reichlich) das ſchöne 
Wort plenty und für klaar das nicht minder ſchöne finished? 

Ja was der Gipfelpunft der Geſchmackloſigleit ijt, wie viele Geſchäfte, 

Unternehmungen, Pienies ufw. werden nicht jept ſchon gemanaged.« 

Und gerade in diefer Hinficht fieht der Harblidende Verfechter des 

Deutſchtums eim reigendes Anicwellen der Gefahr voraus, wenn 

erjt einmal mac) Beendigung des unfeligen Krieges die wirtichajts 

lihen Beziehungen mit den engliihen Nachbargebieten noch enger 

werben. 

Wohl herrſcht diefer Miſchmaſch vor allem im Berfehr mit 

den Eingebornen, aber er »färbt abe, und nad unferm Gewährs— 

mann gibt's nicht zwei Deutiche im Land, die nicht auch unters 

einander ihre Rede reichlich mit hollündiſchen und mit Hottentotten= 

und Kaffermworten >zierten«. Nur Verichlimmerung aber, feine 

Rettung erwartet er für die Zukunft, wenn er nidyt feinen Lands— 

leuten reinen Wein einſchenkte über die Lächerlichkeit des gegen- 

wärtigen Zuſtandes. »Gerade jo wie den Deutjchen müſſen wir 

natürlich den Buren und den Engländern unendlich komiſch vor: 

fonımen mit diefen vergeblichen Verſuchen, uns ihrer Sprade zu 

bemächtigen. Na, noch mehr, meinen Eie nicht, daß felbit die 

Hottentotten und Hereros über uns laden, wenn wir mit beharts 
licher Ausdauer ihre Sprache fo jehlerhaft, wie nur möglich, zu 

ihnen fprehen? Nun denn, wenn fie alle über uns laden, 

wollen wir dann nicht auch anerfennen, dak wir und lächerlich 

machen mit unfrer Deutſchverderberei? Wenn wir das nur erft 

einmal uns jelber eingeftchen, dann ift ſchon viel gemonnen. 

Dann wird uns die Scham ſchon bald zu dem Entſchluſſe treiben: 

Bon jegt an zwijchen Deutſchen und von dem Deutſchen 

zu jeinem eingebornen Diener fein anderes als deut: 
ſches Wort mehr!« 

Das legt er nun feinen Landsleuten ebenjo mit jchöner Ein: 
dringlichfeit und Wärme, wie mit flarer Beurteilung der wirt: 
lihen Berhäftnifje, denen er ihr Recht widerfahren läßt, ans 

Herz. »Darüber müflen wir und far werden, was wir eigents 

lich bier wollen in Südaſrila. Wollen wir weiter nichte, als 

recht bald aufgehen im der, wie man jagt, im Entjtehen begriffe- 

nen neuen fübafritanıichen Nation, wollen wir Afrifander werden? 

. . . . Ich denfe, wir wollen Deutjche jein und Deutjche bleiben, 

über dem Meere eine Pflanzftätte jelbftändigen, der neuen Heimat 

angepaften, aber dod) immer urechten Deutihtums. Dann aber 

wollen wir aud unſre jchöne, reine, kraftvolle, Hangvolle 

Mutteriprache nicht eintaujchen, weder gegen ein verderbtes Hols 

ländiſch, noch gegen ein verbuertes und verfaffertes Deutſch« 

Dann verweilt er auf die Güter des angeftammten Bolfstums, 

deren weiterer Genuß von der Bewahrung deutſcher Sprache ab- 

hänge, und jchließt jo: »Darum follen wir mit heiliger Sorgjalt 

darüber wachen, fie uns rein zu erhalten, damit nicht einmal das 

Band des Berftändnifjes gelodert werde zwiichen uns hier draußen 

und dem Paterlande daheim.- 

Ans Baterland, ans teure, ſchließ dich an; 
Das halte ſeſt mit deinem ganzen Herzen, 
Hier find die fiorten Wurzeln deiner Kraft! 

Bon da aus betrachtet, ſind's dürjtige Zämmerlichkeiten, all 
die Verhunzunger, mit denen wir unjre Sprache hier zu be 
reihen denfen. Aber die Jämmerlichkeiten helfen mit nagen an 

den jtarten Wurzeln unſrer Kraft, und darım muß es helßen: 
binaus mit ihnen! Und jo laſſen Sie mic ſchließen mit der 

Bitte: Auch hier im afrikaniſchen Lande gegenüber den Ber 

lodungen, dir deine Sprache verafrilanern zu laſſen: 
Gedenle daran, daf du ein Deutfcher biſt!« 

Der Vorſihende des Deutichen Spracverein®, Geheimer Ober: 

baurat Sarrazin, hat ſich im Hinblick auf die in dem Anzichen 
Vortrag dargelegten, der deutichen Sprache in Deutſch⸗ Süidweit: 
afrifa drohenden Gefahren veranlaßt gefehen, einen Abdrud des 

Vortrages dem Herrn Reichskanzler, Grafen von Bitlomw, mit 
folgendem Begleitſchreiben zu überreichen: 

Berlin den 15. Februar 1902. 

Euer Ercellenz wollen mir als Vorfipendem des Allgemeinen 

Deuitſchen Sprachvereins geftatten, in der Anlage zwei and 
Windhoef (Südweſtafrika) mir zugegangene Nummern der In 
Swalopmund erjceinenden »Deutjch- Südweltajrifanijdien dei 

tung« (Nr. 26 und 27) von 27. November und 4. Dezember v. J. 

mit der Bitte zu überreichen, von dem Inhalt des darin ab: 
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gedrudten Bortrages »Deuticverderber in Deutich- Südiweit- 

afrita« huchgeneigteft Kenntnis zu nehmen, welchen Herr Biarrer 

Anz in dem unter feiner Leitung ftehenden Ziweigverein Wind: 
hoef des Deutichen Sprachvereins gehalten hat. 

Der Bortrag entwirft ein ebenjo anfchauliches wie be— 

trübendes Bild von dem AZuflande der Umgangsſprache im 

Deutihen Ecupgebiet, eines Afrikanerdeutſch, das eine 

areulihe VBermengung von Holländisch, Engliſch, Herero und 

Nama darfiellt, aber von den Deutihen — Anſäſſigen wie 

Einwandernden — mit dem Eifer und der Vorliebe gelernt 

und gepflegt wird, die der Durchſchnittsdeutſche allem Fremden 

und Ausländifchen entgegenzubringen geneigt iſt. Offenbar 
bat dieje Sprachverwüſtung in ben letzten Jahren erhebliche 

Fortfchritte gemacht, und nad) den überzeugenden Ausführungen 
des Vortrages fteht nicht nur zu befürchten, ſondern mit 

Sicherheit zu erwarten, daß diefe Spradvermengung jchon dem 

nädjiten, ſpäteſtens aber einem zweitjolgenden Geſchlecht ums 
ausrottbar in Fleiſch und Blut übergegangen fein wird. 

Wenn ähnliche Erfcheinungen auch anderswo bervorgetreien 

find — ih) darf an das » Amerifanerbeutfch« erinnern — fo 

findet das feine Erflärung darin, daß der Deutiche dort ala 
Fremder innerhalb einer mehr oder minder gebildeten Bevöl— 

terung, vor allem aber innerhalb einer herrichenden Be- 

völferung febt und arheitet und mehr und mehr in diefer aufs 

geht. Anders in Deutſch-Südweſtafrila. Hier herricht der 

Deutiche, und bier fünnte nur fein Mangel an nationalen 

Fühlen und Denken, fein Mangel an deutihem Selbſtbewußt- 

fein, fönnte nur eigene Schwäche es dabin fommen lajjen, 

dab ihm feine Mutteripradhe unter den Händen zerflieht, und 

damit deutiche Bildung, deutſche Erziehung und denticher Geiſt 

verloren gehen, deren Grundlage und Träger die Sprache iſt. 
Dieſe Gefahr läßt ſich heute vielleicht noch abwenden, wenn 

dem Unfug entichieden und nachhaltig entgegengetreten wird. Daß 
der Deutiche Sprachverein dazu durd; Wort und Schrift das 

Seinige beitragen wird, darf ich in feinem Namen verſprechen. 
Und daß befonders fein im Schupgebiete jelbjt wirfender, Fräftig 

aufblühender Zweigverein Windhoek, dem u a. aud) der Kaiſer— 

liche Gouverneur, Herr Oberft Keutmwein, ald Mitglied an: 

gehört, alles aufbieten wird, um die der Mutterſprache und 

dem Deutjchtum drohenden Gefahren abzuwenden, daran zweifle 

ich nicht. Freilich jteht feinem Wirken die alte Wahrheit 

entgegen, welde auch die Arbeit des Gejamtvereins in 
Deutfchland ſelbſt fo ſchwierig und vielfach unfruchtbar macht: 

daß der Prophet nichts gilt in feinem Vaterlande. Much ift 

die Spradyverwilderung im Deutihen Schußgebiete nad den 
Darlegungen des Anzichen Vortrages bereits jo tief, eingemurs 
zelt, daß eine bloße Vereinstätigfeit ihrer jchwerlih mehr Herr 

werden fann, zumal da diefe fih im weſentlichen auf Beleh- 
rung und Mahnung beichränfen muß. Hier wird vielmehr nur 
durd; nachhaltiges Eingreifen der Behörde und der Schule 

Wandel gejchafft werben fünnen, und diefe wirlſame Hilfe ift 

es, um deren gütige Gewährung ich Euer Excellenz im Namen 
bed ganzen Deutjchen Spracvereins angelegentlich bitte... . 

D. Sarrazin. 

Auf diejes Schreiben hat der Herr Reichslanzler dem Vereins— 

vorfipenden nacjtehende Antwort zugehen faffen, deren Beröffents 

lihung uns freundlichit geftattet worden it: 

Berlin den 21. März 1902. 

Pfarrer Anz in Windhoek hat ſich ein befonderes Verdienſi 

um die vaterländijche Sadıe in dem ſüdweſtafrikaniſchen Schutz⸗ 
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gebiet erworben, indem er in dem dort gehaltenen Vortrag 

die leider in dem Schußgebiet eingerifjene Mißhandlung der 
deutihen Sprache mit ebenfo liebenswürdiger Laune als ge— 

bührender Entrüftung gegeikelt hat. Es fünnte nur tief be— 

dauert werden, wenn unjere Sprache dort bereit in dem 

Munde der deutichen Einwanderer einem  bildungsfeindlichen 

Kauderwelich Plag machen follte. Die beften Schuleinrichtungen 

würden nicht imftande fein, der verhängnisvollen Einwirkung 

einer ſolchen Spracdverbildung bei den im Lande groß werden- 
den Gejchlechtern vorzubeugen. Ich kdann daher nur hoffen, 
dab es den Bemühungen der einfichtvollen Deutichen in dem 

Scyupgebiet, unterjtügt durch die immer wachſende Teilnahme 

der Heimat an der Entwicklung der Stofonien, gelingen möge, 
dem drohenden Übel noch rechtzeitig Halt zu gebieten. Für 
feine eifrige Mitwirfung wird auc der Allgemeine Deutiche 

Spradwerein auf den warmen Dant des deutichen Bolfes 
rechnen fünnen. 

Im übrigen iſt fich die Kolonialverwaltung der ihr ob- 

liegenden Pflicht wohl bewußt, für Erhaltung der deutichen 

Sprade in dem füdweitafrifaniichen Schußgebiet zu forgen. 

In dem Haushaltgeje für 1902 jind neue Mittel zur Unter 
ftügung deuticher Schulen und Verbreitung der deutichen Sprache 

vorgejehen. Wenn aber ber tiefere Grund für den gerligten 
Übelitand in dem ganz überwiegenden Vorherrſchen holländiſcher 
Sprachelemente in dem Scupgebiet zu ſuchen iſt, deren Ein: 
fluß die noch geringe Zahl der deutichen Einwanderer ſich mur 

ſchwer entziehen kann, fo ijt gründliche Abhilfe nur von ber 

planmähigen Befiedelung des Landes durch rein deutiche Volks— 
teile zu erwarten. Indem die Kolonialverwaltung diefer hoch— 

bedeutjamen Aufgabe ihre volle Aufmerkſamkeit zu ſchenken im 

Begriff ift, kann fie nur wünjden, daß ihre Beftrebungen in 

weiten Streifen des deutſchen Volles volles Verſtändnis und 

die erforderliche Unterjtügung finden werden. 

Der Reichskanzler 
v. Bülow, 

Hoffentlich gelingt e& unferm rübrigen Zweigverein Wind> 
hoet, geitügt auf die Maßnahmen der Neichdregierung und ins: 

befondere der deutichen Kolonialverwaltung, die dem Deutichtum 
drohende Gefahr durch Mahnung und Belehrung der Deutichen 

im Schupgebiet abzuwenden. Daß er der Teilnahme aller Vater: 

landefreunde in der Heimat ficher fein fann, und daß der Deutſche 

Spradywerein ihm jede mögliche Unterſtützung gewähren wird, 

braucht nicht beſonders betont zu werden. Freilich wird e& dazu 

jahrelanger einfichtsvoller und zäher Arbeit bedürfen. Aber das 
zu erjtrebende hohe Ziel, unjern Landsleuten im Schupgebiet und 
ihren Nachlommen die unverfälihte Mutterjprabe und 

damit die Segnungen deutſcher Befittung und Bildung 
zu ſichern, ift auch wahrlih des Schweihes der Edlen 

wert. 

Crematiſt, Crematiſtit. 

Wenn einem Sprachgelehrten die Frage vorgelegt wird, was 

Grematijt bedeutet, jo wird er jedenfall® in Berlegenheit ge— 

raten. Das Wort macht den Eindrud, ald wäre es aus den 

alıklaffiihen Sprachen entlehnt. Die Endung läht auf das 

Griechiiche ſchließen. Dort gibt eö den Ausdruck Chrematift 

(xpnuariörns — der Gelderwerber); Chrematiftit wird auch bei 

uns als Fremdwort gebraucht im Sinne von Geldwiſſenſchaft, 

Gelderwerbatunde. Aber diefe Wörter werden im Anlaut mit 

einem CH geſchrieben, nicht mit E; alio griechiſch lann ber Aus: 
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druck nicht fein. Suchen wir daher Auskunft in unjeren Fremd— 

wörterbücdern, die ja bis zu 70000 Fremdausdrücken enthalten. 

Umſonſt — fein einziges führt Crematift und Grematiftit auf. 
Auch die englifhen, franzöſiſchen, italteniichen Wörterbücher laffen 
uns im Stich. Aufklärung erhalten wir erit, wenn wir das Wort 

in Berbindung mit Erematorium, Eremation, cremieren 

lejen. Da belehrt uns ber Zuſammenhang, daß Crematiſt ein 
Freund der Feuerbeſtattung oder Leichenverbrennung fein joll. 
Freilich) eine Haarjträubende VWortbildung, die jedem Spradjfenner 

ein gelindes Grufeln erregen muß! Der Ausdrud ftammt von 
dem lateinifchen cremare verbrennen, crematio Berbrennung. 

Schon die Verbindung der griechiſchen Endung mit dem latei- 
nischen Stamme ift unlateinifh, und vollends die Ableitung von 

der Form crematus d. b. verbrannt ift weder ſprachlich noch jachlich 

zu rechtfertigen. Soll aber der Berbrennungsfreund durchaus mit 
einem lateinischen Worte bezeichnet werden, jo miühte diejes lauten 

entweder Eremationijt von Gremation‘), wie Unioniſt von 

Union, Feuilletonift von Feuilleton, oder Eremift von cremieren, 

wie Bublicift von publicieren, Bortraitift von portraitieren u. a. 

Dieje Mißbildung »Erematifte bat aber neue Sproſſen getrieben: 

Grematiftif und crematiftiih. So haben wir denn ein neues vier 

filbiged Eigenihaftswort, das aus nicht weniger als brei ver 
ſchiedenen Sprachen zufanımengejept ift (cremats lat., sifts griech, 

stjch deutſch). 

Diefe und andere Fremdwörter, die fi jett Häufig in Auf: 

fügen über die Feuerbeitattung finden, haben bei den Freunden 

der Mutterjpracdhe Anſtoß erregt. In Zuschriften an die Leitung 

des Deutſchen Spradjvereins wurde der Wunſch ausgeſprochen, 

daß die Frage näher geprüft werden möge, inwieweit dieſe Fremd— 

ausdrüde berechtigt jeien, In der Tat verdient diefe Frage die 

Aufmerkjamteit auch jolcher reife, die den Beitrebungen für die 

Feuerbeftattung nicht näher ſtehen. Man fieht Hier an einem 

lehrreichen Beiipiele, wie in der Gegenwart, troß aller Begeifterung 
für deutſche Sprache und Sitte, die alte Untugend der Aus: 
länderei wieder ihr Weſen treibt, ſelbſt auf einem ganz neuen 
Gebiete, das erst feit Furzer Zeit angebaut wird. 

Es handelt ſich hauptſächlich um die Wörter cremieren, 

Eremierung, Eremation, Crematijt, Erematiftif, cres 

matijtijch, Erematorium und Columbarium. Wenn man 

den Phönig, dad »Organ (warum nicht Fachblatt?) des Ber: 

bandes der Feuerbeſtatiungsvereine deutſcher Sprachee durchblättert, 

fo lieft man von der »Eremierung von Anatomie-Leihen«, von 

einem »ftädtifchen Reglement für Cremation«, von ⸗Cremations⸗ 

räumen«, von der »weiteren Entwicklung der Cremation«, von 

einem Sarg, der »zur Eremation gebracht wirde, von »Schweizer 
Grematijtene, von »Erfolgen auf dem Gebiete der Erematiitite. 

Wir erfahren, daß »auf der bevorftehenden Panamerilaniſchen 

Ausjtellung in Buffalo auch die Erematiftif in hervorragender 
Weiſe vertreten fein wird«; wir hören von crematiftiichen Ver— 

anjtaltungen, crematiftiichen Einrichtungen, crematiſtiſchen Vers 

einen, erematiftifchen Ausjtellungen, von Erfolgen crematijtijcher 

Tätigleit; und von Crematorium und Columbarium ift jajt auf 
jeder Seite die Rede. 

Hiernach fünnte es fcheinen, als hätte man es mit einer 

fejt ausgeprägten Hunftiprache zu tun. ber in demfelben Fach— 

bfatte lejen wir ftatt Gremierung oder Eremation: Feuerbejtats 

tung, Einäfcherung, Verbrennung, Leicheneinäſcherung, Zeichens 

') In dem »Wörterbuch zu modernen franzöfiihen Schrift: 
ftellern« von Friedrih Lotſch (1899) finde ich in der Tat ere- | 
mationniste = Anhänger der Leichenverbrennung. 
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verbrennung, Leichenbrand, ZToteneinäfherung. Neben Grematift 
finden wir: Freund, Anhänger der Feuerbeitattung, neben Eremas 

tiſtil: Feuerbeitattungsweien, neben crematijtiicher Tätigkeit: Tätig: 

keit für die Sache der Feuerbejtattung; und neben der »crema= 

tiſtiſchen Nuejtellunge freuen wir uns von einer qutdeutichen 

»Ausjtellung für Leicheneinäjcherung in Reichenberge zu leſen. Auch 
das viel gebrauchte Wort Erematorium ift noch nicht zum jtehen: 

den Fachausdruck geworden. Es wird erfept durch Feuerbeſtattungs⸗ 
halle, Feuerhalle, Feuerbeftattungdanlage, Feuerbeftattungshaus, 

Verbrennungsballe, Berbrennungsanlage, Berbrennungsftätte, 
Einäfcherungdofen, Flammenoſen. Für Columbarium finden wir 

die deutichen Bezeichnungen Umenhalle, Urnenſtätte, Urmenbain, 

Urnenhof, Umenfriedbof; daneben aud) den allgemeinen Ausdrud: 

»die der Aufbewahrung der Aſche dienenden Anlagen«. 
Wir jehen alſo nicht nur, daß es deutfche Ausdrücke für dieſe 

Begriffe gibt, fondern auch daß ſie tatſächlich von Fachleuten 

gebraucht werden. Und mit Freuden nehmen wir auch bier wieder 

den Reichtum unſrer Sprache wahr; für alle dieſe fremden Aus: 

drücle haben wir im Deutſchen mehrere Bezeichnungen zur Aus: 
wahl, jo daß aljo aud) auf Abwechielung des Ausdrucks Rüdficht 

genommen werben lann. Warum follen wir alfo die fiemdländis 

ihen Benennungen den heimiſchen vorziehen? Cind fie uns etwa 

geſchichtlich überliefert, find fie durd langen Gebrauch geheiligt? 

Keineswegs — die Bewegung für Feuerbeſtattung ſtammt erft 
aus neueſter Zeit, fie bat mit der Totenverbrennung der Alten 

nichts gemein: gebietet doch unjre Zeit über ganz andere tecdntiche 

Mittel ala das Altertum. Oder jell uns das Beijpiel anderer 

Bölter befiimmen, dieſe Fremdwörter zu gebraudhen? Gremieren 

fommt in feiner anderen lebenden Sprache vor. Im Franzöſiſchen 

fagt man dafür reduire en cendres, im Engliihen to burn to 

ashes, im Italieniſchen ridurre in cenere. Wir Deutjchen find 

die einzigen, die das lateiniiche cremare mit Haut und Haar in 

ihre Sprache aufgenommen haben. Auch Grematift und Gremas 

tistit findet ſich, wie geiagt, in feinem unfrer franzöſiſchen, englie 

ſchen und italienifchen Wörterbücher. Oder find etwa dieſe Aus— 

brüde bejonders bezeichnend, drüden fie eiwas aus, was ſich im 

Deutjcen nicht wiedergeben läht? Nicht im geringjten — eremare 

bedeutet nichts anderes als verbrennen. Wer aber in übertriebener 

Peinlichleit an »verbrennen« Anſtoß nimmt, weil bei der euer: 
bejlattung die Leiche nicht volljtändig verbrennt, der findet im 

Deutſchen einen nod) bezeichnenderen Ausdrud, nämlich »ein- 

älcherne, der ja auch fchon vielfach gebraucht wird. Und ift nicht 

»lIrmenhallee viel Harer und bejtimmter al® das lateinische Co: 

lumbarium? Columbarium, abgeleitet von columba die Taube, 

bideutet Taubenhaus, Taubenſchlag. Mit diefem Namen be 

zeichneten die nüchternen alten Römer die mit zahlreichen Niſchen 

verjebenen Anlagen zur Aufnahme der Aſchenurnen, weil dieſe 
eine Ähnlichteit mit den Taubenſchlägen hatten, die ja auch eine 
große Anzahl von Öffnungen übers und nebeneinander aufweilen. 

Bern man die Wahl hat zwiſchen Taubenichlag und Urmenballe, 
fann man da in Zweifel fein, welcher Bezeichnung der Vorzug 
gebührt? Und der deutiche Ausdruck iſt nicht nur bezeichnender, 

fondern auch ebler und würdiger, und zugleich geftaltungsfähiger- 
Denn wenn die Anlagen zur Aufnahme "der Aſchenurnen größer 

find, fo lann man fie auch Urnenhof, Urnenfriedbof, Urnenhain u. ö- 

benennen, wie dies auch tatfächlich bereits geſchieht. Man wende 

hier nicht ein, dab auch Ume lateiniſchen Urfprungs jet. Das 

it allerdings richtig, aber das Wort iſt in die deutſche Sprache 
übergegangen, es iſt ein Lehnwort. 

Der Hauptgrund aber, der gegen die lateiniſchen Ausdrüde 

ſpricht, iſt die Nüdjicht auf die Verftändlichfeit. Nicht jeder 



137 

Deutſche verfieht Lateiniih. Aber auch wer Latein in feiner 

Jugend gelernt hat, wird, wenn er von Gremierung hört, viel 
eher an das franzöfiihe Cröme oder an das lateinifche Cremor 
(vergl. cremor tartari — Weinſte inrahm oder Eremometer = Rahms 

mefier) denfen, ala an das nicht eben häufig vorfommende cre- 

mare. Das Hauptwort crematio fommt erſt in nachflafjticher 

Zeit vor; columbarium im Sinne von Totenfammer noch jpäter, 
crematorium jteht überhaupt in feinem lateinifchen Wörterbude; 
felbft in dem Glossarium medias et infimae latinitatis von Du 

Cange iſt e8 nicht aufgezeichnet. Es muß alfo erit in meuerer 
Beit gebildet worden fein. Und diefe für die meiften unverjtänd- 

lichen, wenig bezeichnenden, zum Teil falſch gebildeten Ausdrüde 
follen wir jtatt der allgemein verftändlichen, Haren, jchönen 

deutichen Ausdrüde gebraucen? 
Zum Glüd ſcheint die Vorliebe flir die lateiniſchen Bezeich- 

nungen von der Mehrzahl der Feuerbeſtattungefreunde nicht ger 

teilt zu werden. Wenigften® fann man das aus den Namen ihrer 

Vereinigungen fließen. In dem von dem Verband der Feuer 
beftattung&vereine herausgegebenen neueſten Werzeichniffe find 
55 Bereine aus allen Teilen des beutjchiprachlichen Ghebietes aufs 

geiührt. Won ihnen nennen fic die meiften »Werein für Feuer— 

beftattung«, einige »Berein für fafultative Feuerbeſtattung · (warum 
nicht »mwahlfreic« ?); drei Wereine führen den Namen »feuers 

bejtattumg&vereiner, zwei »Berein für Toteneinäfcherung«, einer 
»®erein für Leichenverbrennunge, zwei »Berein der freunde der 

Seuerbejtattunge — aber e8 gibt feinen einzigen Werein für 
Eremierung oder Eremation, feinen crematiftiihen Verein, feinen 

Berein von Erematiften. Dies ift wohl fein Zufall. Dieje Ber: 
eine wenden ſich in dem Wunice, ihre Sache volfstümlic zu 

madıen, an alle Sireife des Rolls, an Männer und frauen aus 

allen Ständen, nicht nur an die Gelehrten... Sie wiſſen nur zu 
gut, daß fie durch folche unverftändliche Musdrüde wie Eremas 

tiftif, Grematorium und Columbarium auf niemand Eindrud 

machen fünnen. Die Zeit ift ja — Bott fei Dant — vorliber, 
wo der bloße Fremdausdruck auf den Deutichen einen bejonderen 

Zauber ausübte. Gewonnen wird dadurch niemand, wohl aber 

werden ſolche, welche die fremden Bezeichnungen nicht verjichen, 

dadurch zurüdgeichreet, und viele aufrichtige Anhänger der Feuer— 

beftattung fühlen ſich, wie die eingegangenen Zufchriften bemweifen, 

in ihrem deutſchen Spradgefühl durch dieſe Fremdwörterei ge⸗ 

früntt. 
Wenn die Sache der Feuerbeſtattung vollstümlich werden fol, 

fo iſt das erfle Erfordernis, da ihre junge Fachſprache Die 

»gelehrtene Bezeichnungen, bie fich jet einzunijten beginnen, mit 
berzbaftem Entſchluſſe wieder befeitigt. Noch iſt e8 Zeit; bald 

wird es zu Ipät fein. Sind einmal die lateinischen Ausdrücke 

durch gejeglihe Beftimmungen und, Anordnungen der Behörben 
feftgelegt, dann ift es ſchwer, fie wieder abzuſchütteln. Hoffent- 

lich wird der gefunde beutjche Sinn, der jept auf allen Gebieten 
des Lebens die altüberlieferten Fremdwörter verdrängt, nicht duls 
den, daß auf diefem Gebiete völlig entbehrliche neue Fremdaus 

drücke in unfre Sprache eingeführt werden. 

Dresden. Hermann Dunger. 

— — — 

Sremdwörter in einem Rinderbuche. 

Für den Weihnachtstiſch meiner Kinder beſtellte ich mir u. a. 

»Tiergefhidhten. Für die Jugend ausgewählt vom Hamburger 
Jugendſchriften⸗Ausſchuß. Leipzig, Ernſt Wunderlih. 1902. 

Pr. geb. 60 Pf.« Beim Lejen des Inhaltsverzeichnifjes begrüßte 
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ich es mit lebhafter freude, daß der rührige Ausſchuß aus ber 

großen Zahl der Dichtungen, die das Tier zum Gegenftande 
haben, ſechs der beiten für die Jugend ausgewählt hat, und 
zwar Geichichten, die das Kind ebenjo qut verftehen wird wie der - 

Erwachſene, und die den Vorzug vor ben eigens für das Find 
geichriebenen Erzählungen haben, daß fie wahre Kunſtwerle find. 

Ich las die erfte, die mir jhon aus »Dorf- und Schlohgeihichten« 

belannnte Hundegeihichte »Rrambambuli« von Marie von 

Ebner-Eſchenbach. Wie erftaunte ich aber, daß der Ausſchuß 
es nicht der Mühe fiir wert erachtet Hatte, die darin enthaltenen 

Fremdwörter zu tilgen! Auf den 18 Seiten, die bie 

Geſchichte umfaht, finden ſich nicht weniger als 32 fremde 

Nusdrüde, von denen einige fich wiederholen. 
Wenn man audı folche, wie Yagabund, Gendarmerie, Stefett(?), 

Kanaille, Spelunfe, vermaledeit, Kulturen (Forit=), Perjonal, 
Patronen, Beftie, Rondell (?), ftehen lafien könnte, fo wären 

doc; die anderen 21 in® Deutjche zu übertragen gewefen. Da 
das Buch für die deutfche Jugend beftimmt ift, fo hätte die ges 

ihägte Dichterin troß der bei ihr als Öftreicherin nicht zu ver: 
wundemben, wenn auch von unferem Standpunfte aus nicht zu 

entſchuldigenden Borliebe für Fremdwörter gewiß nichts dagegen 
gehabt. Was fol ſich ein nords und mitteldeutiches Kind unter 

einem »vacierenden FForftgebilfen« vorftellen? Slingt »ftellens 

loſer« jchlechter? Und wenn in der Sprache der Hunbeliebhaber 

und szüdter von »ſtondition- und »Piedeital«e ded Tieres bie 

Nede iſt und man bdiefe Wörter aus diejem Grunde ftehen laſſen 

wollte, num gut; aber fie hätten in einer Fußbemerkung erflärt 
werben müjlen. Auch der Name »Tarof« hätte einer kurzen Er— 

läuterung bedurft, da das jo genannte Sartenfpiel nicht allent- 

halben und beſonders nicht den Rindern befannt if. Das Kind 

muß die übrigens ja reizende Geſchichte mit einem Fremdwörter: 
buche leſen, und wenn es fein großes und volljtändiges hat, fit 

ed noch eine frage, ob es das beifpielsweife genannte Wort 

»vacierende findet. In W. Bodeujh, Fremdwörterbuch, 10. Aufl., 
fteht es gleich nicht. 

Hofjentlic, berüdfichtigt der Hamburger Jugendicriften- Aus« 

ſchuß diefen Wink bei Herausgabe einer neuen Auflage und in 
allen künftigen Fällen. 

Altenburg, ©. 1. Hermann Taufder. 

» Rontrolieren!«!) 

In der Zeitungswelt herricht große Erregung über Pierpont 
Morgan. ALS ein wahrer Hecht im Karpfenteich ftellt fich diefer 
amerifanifche Geldmann bar, ber Tag und Nacht nicht zu ruhen 

ſcheint und alles »fontrolieren« will, was in der Welt vorgeht. 

So hat er z. B., wie die Beitungen melden, vor lurzem »bie 
Kontrole über die Lehigh-Valley- Eifenbahn und damit über die 

ganze amerifanifche SHartlohlenregion erlangt«. Nun wird er 

wahrjcheinlih gut aufpaffen', daß das Stohlengebiet immer hübſch 

ſauber gehalten wird, daß auf der Eiſenbahn niemand ohne Fahr: 

farte einfteigt, daß feine Hunde mit in die Wagen genommen 
werden u, bdergl. mehr. Später fam bie Chifagos Dlilmaufees 

1) Die törichte Mißdeutung des englischen Ausdruds to control, 
das in der betr. Anwendung »beberrichen, beeinflufien« bedeutet, 
alfo mit unjerm »fontrolieren« * nicht® zu tum bat, iſt schon 
einmal vom Bentralblatt der Bauverwaltung ans Licht gejtellt 
worden, und aud) die -Voſſiſche Beitung« bat damals dieſe Wars 
nung weitergegeben (vgl. Ziſchr. 1900 Sp. 755), aber es hat 
auffällig wenig geholfen. Er. 

2 
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Et. Baul»Eifenbahn an die Reihe und eben jept die Louieville— 
Nafhoilles Bahn. Bei der lepteren hat man ihm die Mbernahme 

des Hontrolieramtes jedoch nicht leicht gemacht; denn bisher hat 

. ein Here Auguft Belmont (Vertreter des Hauſes Rothſchild) es 
inne gehabt, und der erllärte, da er die »Siontrole« diejer Bahn 

nicht ohne Kampf aufgeben werde. Die beiden werden wohl nun 

durch ein regelrchhtes Boxergefecht entſcheiden, wer von ihnen das 

»stontrolieren« weiter bejorgen fol. Plöglich taucht aber auch 

nod die Nachricht auf, daß dieſer Morgan, der ein rechter Hans 

Dampf in allen Gaſſen fein muß, die »Kontrole« über faft alle 

zwiicen England und Mordamerifa verlehrenden Bojtdampfer- 

linien in jeinen Befig gebradyt habe — bie reine Sontrolierwut! 

Wie er das aber machen fol, zugleich) das Sohlengebiet, die 

Eijenbahnen und die Seedampfer zu »fontrolieren«, darüber 
ſcheinen ihm allgemach doc Bedenken aufgejtiegen zu fein, und 

jo jucht er ſich denn für einige weitere Mufgaben diejer Art Hilis- 

truppen heranzuholen. Er will nämlich mit den beiden großen 

deutſchen Schifiahrtsgejelichaften eine Betriebsgemeinſchaft bilden, 

die mit ihm »den ganzen nordatlantiihen Perſonenverkehr und 

den weitaus gröhten Teil des Frachtverlehrs fontrolieren« joll. 

Wenn nun der ſchlaue Herr jeinerjeit® die deutjchen Sefellichaften 

»fontroliert«, dann hat er jchliehlich doc, die Muificht über das 

Ganze und dabei weniger Aıbeit, — A diefer Unſinn fteht in 

deutſchen Zeitungen, jogar in ganz anftändigen, die ſonſt etwas 

auf fi) halten. Das Wort »man mu dabei ſich doch was denten 

tönnen« gilt eben für die Rundgebungen mander Zeilungsleute 
nur ſehr mit Einjchränfung. Wenn jold ein Mann aus engliſchen 

Blättern jchöpfen muB und die englifdhe Sprache (oder vielleicht 

die deuifche?) nicht genügend beherrſcht, da ftellt ſich zur vechten 

Zeit ein Fremdwort ein. Leider ijt die Gedantenlofigfeit noch in 

vielen ähnlichen Beilpielen vertreten. Sollte das dem Oberfontroleur 

Morgan nicht Luſt machen, auch die Tagesprejje unter jeine » ons 

trole« zu bringen? Dr. 3. 

Rleine Mitteilungen. 
Leipziger Hanptbahnhof (vergl. Sp. 102). Das königl. ſäch— 

füche Finanzminifterium hat auf Antrag des Leipziger Zweigvereins 

neuerdings bejtimmt, daf der fünftige, allgemeine Bahnhof in 

Leipzig den Namen Hauptbahnhof führe. Das iſt um fo er 
freulicher, als die andere, fremdſprachliche Bezeichnung dort bereit® 

jehr in Übung gelommen war. 
— Das 1000. Mitglied des Zweigvereins Berlin=Charlotten- 

burg. Zum erjtenmale jeit dem Beſtehen des Deutichen Sprach— 
vereind hat einer jeiner Zmweiqvereine die Mitgliederzahl taufend 

erreicht, In der Eipung des Ziweigvereins Berlin: Charlottens 
burg am 8, April d. 3. konnte jein VBorfipender, Generalmajor 

4 D. Frhr. v. Vieringhoff, die erfreuliche Mitteilung machen, daß 

der Bweigverein der Reichshauptſtadt, der noch vor wenigen 
Jahren kaum 260 Mitglieder zählte, den Abjchluß bes erjten 

Tauſends jeiner Witglieder erreicht habe, und zwar jei diefes am 

Tage vorher angemeldete 1000. Mitglied fein Geringerer, als 
der Geheime Legationsrat z. D., Dr. Ernſt von Wildenbrud, 

unſer gejeierter deutſcher Dichter. Die Gefühle, die ihn als Vor— 

figenden bei diefer Anmeldung befeelten, habe er in einem an das 

neue Mitglied gerichteten Begrühungsicreiben zum Ausdrud ges 

bracht. Der Wortlaut des Schreibens ift folgender: 

Hodgeehrter Herr! Soeben wird mir gemeldet, daß Sie 
dem Zweigverein Berlin- Charlottenburg des Deutſchen Sprach 
verein® beigetreten find, und zwar al& fein taufendjtes Mit- 

glied. Als Vorfipender des Zweigvereins bechre ich mic, 
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Sie in feinem Namen und, wie id) ohne Widerſpruch zu ge 
wärtigen hinzufügen darf, im Namen des ganzen Deuiſchen 

Sprachvereins In deſſen Mitte herzlich willfommen zu heißen. 

Wie wir von jolder Teilnahme eines deutjchen Dichters ſtets 

eine bejondere Kräftigung und Förderung unfrer auf die Pflege 

der Wutteriprache gerichteten Bereinsbefirebungen erwarten 
dürfen, jo wird dieſer hocherfreuliche Abichluß des erfien Tauſends 

unſfres Mitgliederbejtandes hoffentlich den Anlaß bieten zu einer 

rafchen weitern Entwidlung des Hweigvereind und einem bal- 

digen Abſchluß aud des zweiten Mitgliedertaujends. 
v. Bietingboff. 

— Aus Baden. Die in Karlsruhe erſcheinende ⸗Badiſche 
Prefjee bringt in ihrer Abendausgabe vom 5. April folgende Nach⸗ 
richt: Die vaterländischen Bejtrebungen des Spradwereins finden 

erfreulicherweife in immer weiteren Sireilen unjrer Stadt Unter: 

ftügung. In jüngfter Zeit find namentlich zahlreiche Beamte und 

Kaufleute dem Verein beigetreten; verſchiedene hohe Behörden 
haben ihre volle Übereinjtimmung mit der auf Reinheit und 
Nichtigkeit des Sprachgebrauch zielenden Tätigkeit ertlärtt. Mit 
befonderer Freude und Genugtuung dürfen wir eine Kundgebung 
Sr. Erzellenz des Herm Staatsminifters von Brauer- bes 

grüßen, zu deren Beröffentlihung wir in freundlicjter Weiſe er: 
mächtigt worden find. Das an den Borfigenden des hieſigen 

Bweigvereind, Arhivaffefior Dr. Brunner, gerichtete Schreiben 
vom 29. März lautet: 

Euer Hodwohlgeboren bitte ich jür die mir unterm 15. d. Mits. 

namens des Bereindvorftandes gemachten Mitteilungen meinen 
verbindlichjten Dank entgegennehmen zu wollen. Die auf Ber: 
befjerung des deutihen Sprachgebrauchs gerichteten Bejtrebungen 

habe ic, ftets mit warmer Teilnahme verfolgt. ch verfenne nicht, 

wie jehr gerade die jtantlihen Behörden in der Lage find, durch 

Anwendung reiner und richtiger Spradjiormen ſowie Hare und 

bündige Ausdrudsweiie nützlich zu wirlen. Im amtlichen Verkehr 

bürjen wir noch weniger als im Privatverfehr die Rückſſichten 

außer act lafjen, die wir unſrer Mutterſprache jhulden. Dem 

vielfach Überbürdeten Beamten werden freilich bei Flüchtigkeits— 

fehlern mildernde Umftände oft nicht abzujprechen fein. Ich ers 
hofje von den in gleicher Richtung liegenden Beftrebungen des 

Vereins und deſſen eifriger Tätigfeit noch mandes Gute und 

freue mich, biejen Anlah benupen zu fönnen, um dem Verein 
meine Anerfennung für fein nationaled® Wirken autzuſprechen. 

Id bin perſönlich gerne bereit, Ihrem Verein als Mitglied beis 
zutreten. von Brauer. 

Auch die Großherzogl. Generaldireltion der Badiſchen 
Staatseifenbabnen äußerte ſich in vollem Einklang mit den 

Vereinsgrundſätzen folgendermaßen: »Wir find ſchon feit längerer 

Zeit befirebt und werden uns auch fernerhin bemühen, in unjerm 

Gejhäftsverfehr Fremdwörter tunlichſt durch deutjche Ausdrüde 

zu erjegen jowie ſprachwidrige, unſchöne oder veraltete Wendungen 
zu vermeiden und überhaupt auf Meinheit und Wichtigkeit des 
Sprachgebrauds binzumirten.« 

Weitgehendes Entgegentonmen hat ber Verein feit feinem Bes 
ftehen bei dem Karlsruher Stadtrat gefunden, der feinen Bes 

ftrebungen volle Unterjtügung zugejagt und in mannigfadyer Weiſe 
betätigt hat. 

— Bom Madtbereih der deutihen Sprade. Der ungariiche 
Unterrichtsminifter iſt ungebalten über die geringen Foriſchritte 
des magyarijchen Spradunterrichts bei den Banater Shwaben, 

hat in einem Rundſchreiben jeine Unzufriedenheit ausgeſprochen 

und zu einer Vermehrung des magyarifchen Unterrichts aufs 
gefordert. Wie man der »Großfitindaer Zeitung« meldet, hat 
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indefien der Ortöfhulrat von Marienſeld mit Einftimmigfeit bes 

ſchloſſen, auf bie Verfügung zu erwidern, daß im Gegenteil viel 
zu viel Magyariich unterrichtet würde und die Kinder infolgedeflen 

fehr wenig lernten. Man verlange daher eine beffere, im 

Geſetze begründete Pflege des bdeutichen Unterrichts; ja bie Ge: 
meinde jei jelbjt unter Opfern bereit, ihre Schule vom Stante 
wieder zu übernehmen, da die bei der Übergabe an den Staat 
bedungene Zweilprachigleit des Unterricht® nicht eingehalten werde. 

— In der letzten Ausſchußſizung des Deutfhen Landes = Lehrer: 
vereins in Böhmen, der mit 81 Bweigvereinen ganz Deutich- 
böhmen umfaßt und ſechsundeinhalbes Taufend Mitglieder zählt, 

erfuchte der Obmann, die Mitglieber des Deutſchen Qanbeds Lehrers 
vereins in Böhmen möchten es als ihre Pflicht betrachten, bie 

Beitrebungen deö Allgemeinen Deutſchen Spracvereins jederzeit 

aufs Fräftigfte zu fürdern. — Die freie Schulzeitung, Beitichrift 
des Vereins, geht mit gutem Beijpiele voran, und ihre Mit- 

arbeiter, wie die Bweigvereine und die aflergröhte Mehrzahl der 
Mitglieder verfolgen die Ziele des Sprachvereins. 

E. Proſchwihzer. 

— Der Rückgſang des Deutſchen in der Weſtſchweiz beginnt 
allmählich doch auch auf die Deutſchſchweizer tieferen Eindruck zu 

machen. Davon legen zwei Kundgebungen im Spredjaal des 

Kaufmänniſchen Bentralblattes« (Nr. 12 u. 13) ein — man muß 

fagen — ehr erfreuliches Zeugnis ab. »Deutiches Sprachgefühl « 
find fie überjchrieben, und warmes, geſundes Gefühl für die 

deutſche Sprache äußert fih im ihmen auch wirklich. Mit ruhiger 

Feſtigleit nimmt der erjte Einjender, E. S. in ®, das Recht in 
Anfpruch, dem bedrohlich, vordringenden Franzöſiſch einen in der 
Liebe zur Mutterfprache begründeten Widerſtand entgegenzufegen. 

Darım tabelt er es, wenn bie eibgenöffiihen Amtsftellen der 
franzöfiihen Sprache auf Kojten der deutichen Vorſchub leiften. 

Solche unberechtigte Schädigung des Deutfchen machen fich die 
ſchweizeriſchen Bundesbahnen jhuldig, indem fie Schreiben an 

beutfche Empfänger in frangöfiiher Sprache abfafien. Der andere 

Einjender, E. in Zürich), ftimmt lebhaft bei und rüdt ber eid- 

genöffiichen Zollverwaltung die franzöfiiche Benennung ihrer Ämter 
in Zürich und Bafel vor Mugen. Sind die einzelnen Fälle, die da 
getabelt werben, auch für fich nicht von großer Widhtigfeit, fo hat 

Beweggrund und Abficht der Beichwerdeführer dafür doch um jo 

größere Bedeutung. Denn es wird fein Hehl gemacht aus der 
weitverbreiteten Gleichgültigfeit als der Urſache der drohenden Ges 

fahr. Die Bahnverwaltung redjnet bei ihrem Verfahren auf die 

Bereitwilligteit des Empfängers, den ganzen brieflihen Berkehr 

franzöſiſch fortzuführen, und meilten® erreicht fie ihr Ziel aud). 
Daß folde charalterloſe Nachgiebigkeit nur mit Geringichäßung 

beantwortet werden kann, ift natürlich, und darum möchten bie 

Einjender das deutjhe Sprachgefühl ihrer Landéleute aufrütteln, 

indem fie mit Recht behaupten, daß ber fich Achtung erwirbt, der 

Liebe zu feiner Mutterfprache öffentlich bekundet. Es ift in hohen 
Mate anerfennendwert, daß dad Amtsblatt des Schweizer Kauf: 

männifchen Vereins, das feine Spalten auch franzöfiihen und 
italienischen Aufjägen öffnet, in folder Weiſe der deutſchen Sprache 

ihr Recht zulommen läßt und eime hoffentlich eritartende Be« 

wegung fördert, die den Deutichichweizern die Mugen für ben 

Wert der Mutterſprache öffnet. 

— Die Gemeindeichule des tleinen livländiihen Ortes Salid: 

burg Hat vom ruffiihen Minifter der Bollsaufllärung die Er 
laubnis eıhalten, deutſchen Spradyunterridyt zu erteilen, mit der 

Beichränfung, daß es nad) Schluß des übrigen Unterrichts und 

wahlfrei geſchieht. Die Rigaer Dünazeitung Hält die Entſcheidung 
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für grundfäglich wichtig. Danach fcheint die in der vorigen Num— 
mer (Sp. 108) befürchtete firenge Ausſchließung aller baltischen 
Kinder von deutſchem Schulunterricht doch nicht ausnahmalos 
aufrecht erhalten zu werden. 

— In Serbien madt fid) das Bedürfnis nad Kenntnis ber 
beutichen Sprade geltend. Wie aus Belgrad gemeldet wird, 

haben dort die Schüler der Gymnaſien einen deutfchen Verein 
zur Erlernung deuticher Sprache und Beichäftigung mit deutfchen 

Scriftwerten gegründet, und die Gymnaſien im Innern des Landes 

find ihrem Beifpiele gefolgt. 

— Zwei unverbürgte, aber in jedem Falle bezeichnende Ges 
ſchichten wurden fürzlih von mehreren Blättern verbreitet, bie 

erite unter der Überſchtift Der Kaiſer und die Fremdwörter, 
Man erzählt fie fih in Berlin. Danach fragte der Kalſer vor 

kurzem einen befannten biefigen Marinemaler, wie ihm die Muss 
führung feiner Bilder in einem größeren Prachtwerk gefiele. »Die 

Reproduftionen find, glaube ich, jehr qut, Majeftät« antmortete 
der Künftler, worauf der Kaiſer unmittelbar fragte: »Warım 
fagen Sie nicht Wiedergabe?« Die andere Geſchichte hat fich nach 

einer deutſch⸗ amerilaniſchen Zeitung auf der Neife des Prinzen 
Heinrich zugetragen. Ein Mann, der vor 19 Jahren al& deuticher 
Matroſe die Weltreife umter dem Prinzen mitgemadt hatte, 

mwünjchte feinen ehemaligen Herm wieder zu jehen. Es glüdte 

ihm, von diefem an den Wagen gerufen und mit aufrichtiger 

Freude begrüßt zu werben. Unter ſtürmiſchem Jubel des Volkes 
ſprach der Prinz, der feinen ehemaligen Burfchen wiedererfannte, 

einige Zeit mit ihm in herzgewinnender Weife und rief auch den 

Admiral von Sedenborff herbei, der ihn ebenfall& wieder erfannte. 

Peter Harpp — bad ameritaniiche Blatt nennt fogar Wohnung und 
Arbeitgeber ded Mannes — jtrahlte vor Wonne; als aber der 
einftige Homift vom deutſchen Kriegsichiffe » Prinz Mdalbert« im 
Eifer einmal in die engliihe Sprache hineingeriet, zeigte fich einen 

Augenblid, wie der Bericht e8 ausdrüdt, das Kommando- und 

Fürſtenblut auf den Zügen des Prinzen, und er fagte ſcharf: 

»So ſprechen Sie doch deutich, Sie fünnen’s ja!« 

— Geit April vorigen Jahres erichien unter dem Titel Deutſche 
Erde eine Beilage zu dem »Geographiichen Anzeigere, auf deren 
Bedeutung bie Bereindgenofien jeiner Zeit geblihrend hingewieſen 
worben find (Beitfchr. Ol, 261). In verhältni&mähig fehr kurzer 

Zeit hat ſich diefes Veiblatt erfreulicherweie jo viel Zuſſimmung 
gewonnen, dab ed nun zu einer felbjtändigen Beitichrift 

audgeitaltet werden fan. Sie fol unter dem gleichen Titel Betr 
träge zur Kenntnis deutichen Vollstums allerorten und allerzeiten 
bringen und das Werben, Wachen und Wandern bes deutichen 

Volles und die Musbreitung jeiner inneren und äußeren Kultur 

auf der ganzen Erbe behandeln, ftreng wiſſenſchaftlich, aber nicht 

gelehrt, nicht »populär« im üblen Sinne, aber jedem Gebilbeten 

verjtändlich. Aufgabe und Behandlungsweile der Deutichen Erde 

berühren fich alfo nahe mit denen des Sprachvereing, und es liegt 

auf der Hand, wie günftig die neue Zeitſchrift auch für Verbreis 

tung des VBerjtändniffes unfrer Beitrebungen wirken kann. Dabei 

fegt fie felbft auf die Spracreinbeit in dem maßvollen Sinne unfres 

Bereind großes Gewicht und läßt jedem ihrer Mitarbeiter zugleich 
mit dem Drudabzug eine dahin zielende Mahnung zugeben. 
Jährlich jollen 6 Hefte (mit Karten) für je eine Mark ausgegeben 

werden. Der Herausgeber, Prof. Paul Langhans, bittet alle, 

die dad nationale Unternehmen näher fennen zu lernen wünſchen, 

durch Poſtlarte von der Verlagsbuchhandlung (Auftus Perthes in 

Gotha) die koftenlofe Überfendung eines Probeheftes zu verlangen. 

2» 
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Spredbiaal. zwei Tatſachen erzählt: das Alleinbleiben bei der Abſtimmung 

Am Brieflaften der Märznummer (Sp. 89) wird ausgeführt, dafı 
die »von Schmits gefundene Regel Über ben Gebrauch der ftarten 
und fhwacen formen von Eigenihaftswörtern« zwar in vielen 
Füllen das Richtige treffe, aber doch nicht in dem Maße, daß 
man fich immer nach ihr richten künne, weil fie zahlreichen Eins 
ſchrünkungen unterworfen ſei. Dieſes Urteil wäre ganz; berechtigt, 
wenn die Regel den Inhalt hätte, der ibr im riestaften beis 
gelegt wird, nämlich: »Schmits verlangt die ftarke Form, wenn 
es fih um eine unbejtimmte Anzahl Handelt, die ſchwache bei be= 
ftimmter Anzable Wie aber aus meinem Buche »Der Kampf 
gegen die Spradverwilderunge (2. Aufl., Köln 1901, ©. 11 
is 13) zu eriehen fit, De fid) die Regel nur auf den 1. und 

4. Fall der Mehrzahl; die Einzahl fit ausgeſchloſſen, weil bie 
Schwantungen bes Sprachgebrauhs eben nur die Mehrzahl bes 
treffen. Da die im Brieflajten angeführten Gründe fich nur gegen 
die Einzahl richten, beruhen fie auf einem Mihverftändnis meiner 
Regel, deren Darlegung in dem genannten Buche mit der Nutz— 
anmwendung jchlieht: »Wie man jagt: die tapfern Krieger, fo jage 
mon auch: dieje, jene, meine, deine ufmw., folche, welche, alle, feine 
tapfern Serieger; die Menge ift in jedem Falle beftimmt. Wie 
man jagt: tapfere Krieger, jo jage man aucd: einige, etliche, 
enwelche, irgendweldye, wenige, manche, viele, einzelne, mehrere, 
andere," verichiedene tapfere Krieger; die Menge iſt in jedem Falle 
unbejtimmt.« 

Heidelberg. Dr. A. Schmits. 

Die Brieffaftenantwort auf Sp. 89 beruhte in der Tat auf 
einer irrigen Vorausſezung. Wir hatten das Schmitsiche Bud) 
nicht felbit zur Hand. Nach der Angabe des Herr R. hatte die 
Schmitsſche Negel die dort befämpfte allgemeine Faſſung. Ihre 
wirtliche Faſſung aber, wie fie im Borjtehenden wiedergegeben 
ift, mit ihrer Beſchränlung auf den erften und vierten Fall der 
Mehrzahl iſt ſehr brauchbar und verdient allgemeine Beachtung. 
Demgemäh wiirde ſich indbefondere nach »weldhe« und »joldhee, 
wo nod immer ein Schwanten bejteht, die Werwendung der 
ſchwachen Form empfeblen, alfo: » welche, folche tapferen Kriegere. 
Hiernadı wolle man die Bemerfungen auf Sp. 89 fomwie auf 
Sp. 363 des vorigen Jahrgangs berichtigen oder ergänzen. Auf 
das vortreffliche Echmitsiche Buch >Der Kampf gegen die Sprach⸗ 
verwilderung«, von dem im vorigen Jahre eine jweite, vermehrte 
Auflage eridienen iſt, werden wir nächſtens eingehender zurlid- 
fommen, 

Braunjhweig. Karl Scheffler. 

Sur Shärfung des Sprachgefühls. 

172) »Nadı der Abſtimmung, 172) Nad der Abftimmung, 

bei der Zichy ganz allein biieb, bei der Graf Zichy ganz allein 
verließ der Graf erregt den blieb, verlieh er erregt den Sanl. 

Saal.e (Aus einem Drahts 
bericht der Köln. Zeit. mitget. 

von Prof. Dr. H. Andrefen in 

Münfter.) ‘ 

Zichy und »der Grafe ift dieſelbe Perſon. Warum nicht 

einfady er? »Es foll doch nicht hervorgehoben werden, daß 

ſich Zichy in feiner Eigenſchaft al$ Graf erregt fühlte. Denn 

nur in diefem Falle wäre gegenwärtig die Wiederaufnahme 
des Subjefts, die in unſrer älteſten Spradje ganz geläufig 
war, gerechtfertigt«e (Seemüller). K. G. Undrefen, der in 

feinem Bude Spradigebraud; und Sprachrichtigkeit, 8. Aufl. 

©. 338 ff., dieſe Unfitte geißelt, jagt darüber: »Mit demſelben 

Rechte könnte es mir einfallen, von meinem Freunde, dem 

Aſſeſſor Karl Lorenz, zu erzählen: Mein Freund Lorenz bat 

fi) ein Haus gefauft, welches der Aſſeſſor in diefen Tagen 
beziehen wird, Karl jagt, daß er 40000 Mark dafür gegeben 
bat.« 

Die Herren Erbe und Lohmeyer machen mit Recht noch 

ein anderes Bedenfen gegen dieſen Sap geltend. Es werben 

und bad Berlafien des Saaled. Offenbar ift das erjtere die 

Hauptſache. Hauptſachen gehören aber in den Hauptfag, nicht 
in den Nebenfag. Demnach mühte es heiken: »Bei der Ab: 

ftimmung blieb Graf Zichy ganz allein, worauf er erregt ben 

Saal verlieh. 

173) In einer Anmweifung zur 
Vorführung lebendiger Zappel⸗ 
männer beißt es in ber Zeit⸗ 

173) Man fpannt eine Lein⸗ 

wand feit in einen großen Rab: 

men, jchneidet ein Loch hinein 

ſchrift Daheim Nr. 18 0.53.1900 und läßt eine oder zwei Berios 

Beilage S. O: »Eine oder zwei nen ben Kopf hindurchſteden. 
Perſonen fteden ihren Kopf -» 

durdeinineinefeftineinen 

großen Rahmen geipannte Leins 

wand geichnittenes Loch.« 

Der Sap it am fich richtig, jedoch bei dem erſten Leſen 
faum verjtändlich. Aber gerade ſolche für Kinder beftimmte 

Anmwellungen müfjen möglichit einfach und Mar fein. Daß das 

unbejtimmte Geſchlechtewort dreimal hintereinander wieberfehrt 

it im hohem Grade unihön. Einen Äbnlihen Sag führt 

Matthiad an (Spradjyieben und Sprahihäden ? S. 441): 

»Meben einem ſchon mit einem einen Befiß anzeigenden 
Genitiv erweiterten Hauptivort.« 

174) »Damit ſoll nicht gefagt 

werden, daß die Muſik jeiner 

dritten Beriode mindermwertig 

wäre als die der zweiten.« 

(Hugo Riemannd Muſilaliſches 

Lexilon ® ©. 1222.) 

174) Damit ſoll nicht gelagt 

werden, daß die Muſik feiner 
dritten Beriode (Entwidlunge- 

ftufe) weniger (minder) wert 

wäre als die der zweiten. 

Auf »minderwertige fann fein als folgen. Denn et 
bedeutet »unter dem Durdfchnittswert jtehende, »von ziems 

lich geringem Werte«. Es fünnte alfo nur heiken: »minder: 

wertig gegenüber (im Verhältnis zu, im Vergleich zu) feiner 
dritten Periodee. WMinderwertig ift ein neues Wort — im 

D. Wörterbud) (6. Bd. 1885) fteht es noch nicht, Heyne führt 
nur einen Beleg aus Biömardd Neben an —, weiter gebildet 
aus dem jchon früher vorlommenden Hauptwort » Minbermwert« 
(bes Geldes, eines Hauſes). 

175) »Die anmwelenden Ber: 

treter . . . erflären, daß fie fo 

lange den Bezug auswärtiger 

Kohle... „ fortjegen werden, 

bis die ſächſiſchen Werke zu 

einem Entgegenfommen in Bes 
zug auf Einräumung von 

der heimiichen Induſtrie bie 
Konfurrenzfähigteit geitattens 
den Breifen unter jfernerem 

Ausſchluß von Preisermäßi— 

gungen nah auferhbalb Sad: 
fens gelegenen ebieten und 

in Bezug auf die Stipulie- 

rung der von der Induſtrie 

gewünſchten  Lieferung&bedin- 
gungen fich bereit zeigen.« (Aus 

der Erflärung einer Berfammt- 

fung von Chemniger Fabrik— 
herren über die Kohlenfrage im 

Juni 1901.) 

175) Die anmwejenden Ber: 

treter .... erflären, daß fie 

den Bezug auswärtiger Kohle 
- +. ſo lange fortfegen wers 

den, bis die ſächſiſchen Werte 
fi) bereit zeigen, die Preis— 

ermähigung nach außerfäci- 

ſchen Gebieten aufzuheben, der 
heimischen Induſtrie die von 

ihr gewünſchten Lieferungsbedin⸗ 
gungen zu gewähren und ihr 

Preiſe einzuräumen, die ihr den 

Wettbewerb mit andern Ländern 
gejlatten. 

Schwer verftändlich, Häufung von Hauptwörtenn, ſchleppend 

— — = 
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176) Doh darf man jene 

Forderung vielleicht nicht aneine 

Dame ftellen, deren Erftlings- 
wert — benn das ift es wohl 
— troß allem eine anerfennends 

werte Leiſtung iR. 

176) »Dody darf man jene 

Forderung an eine Dame, deren 
wohl Erftlingsmwerfeine troß 

allem reipettable Zeitung 
bietet, vielleicht nicht ftellen.« 

(Aus einer wiſſenſchaftl. Zeitichr. 

mitget. von Prof. Dr. Pietſch 
in Berlin.) 

Geprüft von den Herren Behaghel, Brenner, Erbe, Heinge, 
Khull, Lohmeyer, Lyon, Matthias, Bierih, Brefiel, Saalfeld, 
Scheffler, Seemüller, Wappenhans. 

Bem en über die voritehenden Süße, Beiträge u. a. bittet 
man einzujenden an Brofefior Dr. Dunger in Dresden-A., 
Schnorrftraße 3. 

Bücherſchau. 
K. Erbe, Die neue deutſche Rechtſchreibung und ihr 

Verhältnis zu den bisher gültigen Vorſchriften. Nebjt 
einem Wörterverzeichniffe. Stuttgart, Union, 1902. 0,50 A 

Dr. Joh. Weyde, Wörterbud für die deutſche Recht— 

Ihreibung. Wien u. Leipzig, Tempäfy: Freytag, 1902. geb. 
1,50 „M 

Dr. Aib. Baag, Über Sprade und Schrift in Hinblid 
auf die jüngfte orthographiſche Konferenz und die neue 
deutſche Einheitsihreibung (Vortrag). Lahr, Schauen— 

burg, 1902. 

Die Regelung der Rechtſchrelbung hat viele Federn in Ber 
wegung geießt. Von ben bereits im Druch erſchienenen Schriften, 
die fich mit ihr beichäftigen, feien heute die drei zuerft eingelaufenen 
hier beiprochen. Die rechtichreiblihen') Werte können an ſich vers 
ſchiedene Zwede verfolgen: fie ſuchen die »neue Rechtichreibung« 
in Regeln und Beilpielen in die Schule und ind Volk zu tragen; 
oder fie umerſuchen, inwieweit die neue Schreibung von ber alten 
abweicht, oder inwiefern fie bejier oder etwa fchlechter iſt als 
dieſe, oder fie wollen wifjenjchaftlich oder vom Nüglichleitsftand- 
punkt aus fie rechifertigen. Eine befondere Gruppe bilden ends 
lich die Arbeiten, die über die zertrümmerte Schreibung der Gegen⸗ 
wart einer neuen, von Grund aus anderen zuftreben. Begreif- 
liherweife berühren fich diefe Richtungen vielfach. So gleid) bei 
Erbe und Waag. Der eritere jtellt zuerit zujammen, mas jetzt 
gegen bie früberen Regeln der Einzeljtanten, zumal Mürttem- 
berg®, feitgelegt ift, und wägt ab, ob damit ein Fortichritt oder 
Nüdichritt gemacht ſei. Bei geihidhtliher Würdigung wird man 
nicht immer mit Erbe geben können; jo z.B. wenn er Jahrzehnd 
(mit d) für die befjere und ** Form erllärt, wenn er die 
Screibung geſcheit ablehnt, weil dad Wort nicht zu Holzicheit 
aehöre, für düſter kurzes it fordert, weil e& von Dujt herlomme. 
Die (ältere) Geſchichte gibt dagegen Erbe recht, wenn er fing, 
aing beanſtandei. Aber da ein großer Teil der Deutichen hier 
kurzes i ſpricht, wäre ie ebenio unbequem wie in Licht, wo es 
ja auch geichrieben werden jollte. — Die Einführung des Afut: 
gu auf deutihen Leitern ift nichts Meues (wie E. annimmt), 
jt auch nicht etwa ausdrüdlich beichlofjen worden, Im Gegens 
teil iſt das franzöfiiche &, mo immer möglich, mit ee wieder— 
aegeben, jo ijt meben Carré auch Karree zuläffig und wird in 

yern, wahrſcheinlich auch anderwärts, bevorzugt werden ?) 
brigens geben Erbes Betrachtungen durchaus nicht nur auf die 

Screibung, fondern auch auf Uusipradhe und Form. And da 
muß nun die Befürchtung ausgeiprocen werden, dak uns übers 
haupt neue, feite Formen unter der Hand als amtliche »Schreibung« 
aufgeladen werben, die in der Tat einen Eingriff in die Gram— 
matif und den Wortichag bedeuten, zu dem weder das Neich noch 
die Einzelitaaten, am allerwenigiten einzelne Verfaſſer von Recht: 
ichreibbücdern befugt find. Mit Necht macht mic ein verehrtes 
Mitglied ded Sprachvereins darauf aufmerkſam, daß der »Große 

1) Das Wort bat ſich mühelos Bahn gebrochen. 
2) Matthias läht Carré nur »außeramtlich« gelten. 
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Duden« als mahgebendes Geſetzbuch auc für grammatiiche Dinge 
zu gelten anfange und als das Bud, das der Quelle der neuen 
deutichen Rechtſchreibung am nächjten ſteht, künftig geradezu eine 
deutiche Sprachalademie zu erjepen drohe. Wuch bei Erbe findet 
fih die Bermengung von Sprahform und Screibvoricriit, jo 
wenn er tulich neben tunlic; ald Verbeſſerung der »Schreibungs 
begrüßt, oder die »Schreibung« Konto’'n, Tempo'n jtatt Kontos, 
Tempi uſw. empfiehlt. 

Den Grundlag, dab man in der Schrift deutlicher fein müſſe 
ald in ber mündliche Mede, vertritt Erbe m. E. mit Unrecht; 
immer mehr ift man tatſächlich davon zurüdgefommen. Auch 
das Bedenten, es werde durd irgend eine Screibung (z. B. Teo- 
bald, was aber nicht empfohlen wird!) die althochdeutſche Laut— 
—— verſchleiert werben, fann ich nicht als gerechtfertigt 
anjeben. 

Lehrreich find die Aufammenfafjungen der Mängel, die unfre 
Nechtichreibung auch fünftig zeigen wird, fowie der neuen Regeln. 
Das Wörterverzeichnis ift Überfichtlih und verrät den geübten 
Schulmann. Genenüber den leider noch beibehaltenen Doppel- 
ichreibungen ift E. den einzig richtigen Weg gegangen, daß er 
fich für die eine lautgerechtere enticieden bat. 

Das Buch von Wende gibt zunächit eine fahliche Umſchreibung 
der amtlichen Negeln, dazu, wie das öfterreichiiche und bayriſche 
Negelbub, einen Nbichmitt über die Sapzeichen. Die Hauptſache 
iſt aber das ausführliche Wörterbuch. Die zahllofen Fremdwörter 
find durchweg mit Berdeutihungen begleitet, aucd das Nötige 
über die Beugung tit beigegeben, ferner find die eg 
erflärt. Bon der Nufzäblung Meiner Verſehen, die bei jo un— 
geheurem Stoff ja jelbitverftändfich find, lann hier abgeſehen werden. 

Der Bortrag von Waag ift im ganzen genommen eine Nect- 
fertigung der neuen Reiheichreibung. In Harer — nur vielleicht 
an Fremdwörtern etwas überreiher — Darftellung zeiat Waaa, 
mie eine völlig dem gejprochenen Wort ſich anichliekende Schreibung 
nicht möglich jei, dak man immer auf annähernde Wiedergabe der 
Nede fich befchränten müffe, dies vieljach auch tue, obne es zu willen. 
Mit der furz vorgeführten Geichichte der Einiqungsbefirebungen 
ift zugleich auch eine Nechtfertigung der Junitonferenz gegeben, 
der nur Einigung, nicht Wereinfahung oder Berichtigung der 
beutichen Schreibiyiterne zur zu. gemacht war. Es fei jedoch 
nicht verjchwiegen, daß ein Teil der deutſchen Regierungen bie 
Gelegenheit zu größerer Vereinfachung gegeben erachtele, aber 
durd Überftimmung ihre Wüniche vereitelt ſah. Mit dem Aus: 
drucde der Freude über die gewonnene Einheitlichfeit ſchließt Waags 
Vortrag. 

Würzburg. D. Brenner. 

Orthographiſches Wörterbuch der deutſchen Sprade 

von Dr. Konrad Duden, Guymmafialdireftor. Nach den für 

Deutihland, Öfterreih und die Schweiz gültigen amtlichen 
Regeln. 7. Aufl. Leipzig u. Wien, Bibliogr. Inftitut, 1902. 
8. XX u. 3886. geb. 1,65 .#. 

An jiebenter Auflage erſcheint joeben der bewährte Duden- 
fche Ratgeber, der vielleicht noch niemals jo nötig war, wie gerade 
jegt, wo die einheitliche Schreibung uns aud mit Qiterreich und 
der —— aufs engſte geiſtig verbindet. Es iſt wünſchenswert, 
daß Lehrende wie Lernende nun auf abſehbare Zeit Ruhe be— 
kommen. Auch von der durch Duden jetzt zuſammengefaßten 
Rechtichreibung gilt das Wort, daß fie um ihrer Einheitlichfeit 
willen befier ift, als alle Forderungen der Stürmer und Dränger 
zunächit zugeben wollen. Man wird fo leicht keinen vergeblichen 
Gang durch da& gegen die vorige Ausgabe nod um 12 Spalten 
bereicherte Nachſchlagebuch tun. 

Von jüddeutiher Seite fommt uns der Einwand, daß die 
Wehrzahliormen Karls (S. XVI) und — freilib weniger — 
Emmas fraglid erſcheinen. Im allgemeinen jollten dod die 
Mebrzablformen auf =8 vermieden werden; Jungens u. ä. jei 
norddeutiche Eigenart. Anders jteht die Sadıe bei den Familien— 
namen, wo 8 den Wesfall anzeige: »Wir haben bei Neumannd 
geipeift« — bei der Familie Neumannd. Auch bei der uns 
newohnten Form Amalies (neben Amaliens: S. XV) fragt der 
Süddeutiche, ob hier das norddeutſche Sprachgefühl von dem füd- 
deutichen jo weit abitehe. S. XIV f. werden »des Januare, 
»ded Gymnaſium« als erlaubt bezeichnet: wir meinen, daß es 
fich bier nicht um Fremd-, fondern um Lehnwörter handelt, 
bei denen, wie Duden jelbjt zugibt, »bie vollen Formen⸗ — alfo 
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Januars, Gymnaſiums — vorzuziehen find. Papieren muß aber 
der Wesfall Voß’ ftatt Voſſens (©. XV) genannt werden, da 
er für das Ohr unerträglih iſt. Doc das find Sleinigfeiten, 
beren Bedeutung auch z T. bejtritten werden lann.) 

Wichtiger will und vom Standpuntte des Sprachvereins aus 
die Bemängelung des Titels eriheinen. Als der Unterzeichnete 
im Jahre 1895 den Sandersiden »Satechiämusd der Ortho— 
graphie« (J. 3. Weber, Leipzig) berausgab, änderte er ftill- 
fchmweigend um in »Deutihe Nehtjhreibung«e Und fo 
meinen wir, daß es an ber Zeit jei, auch in dem einen Punfte 
dem amtlichen Regelbuche zu folgen, das feine »Orthographie · 
und fein »orthographiiche mehr fennt, fondern Regeln für 
deutihe Nehtihreibung benannt fit. Wollte Duden nicht 
ichreiben: » Deutiches Nechtichreibungswörterbuch«, jo fonnte er ges 
troil jagen: » Wörterbuch der deutſchen Rechtſchreibung« — alles 
nicht länger, als der von ihm immer wieder gewählte Titel, jeden- 
falls aber, weil deutſch, vorzuziehen. Was wiirde übrigens ein 
etwas längerer Titel verichlagen? Das Wörterbuch wird ficher: 
lich allgemein weder »Orihographiiches« nod; »Nedyiichreibungs- 
wörterbuch« genannt werben, fondern ſchlechthin »Der Duben«. 
Hoffen wir, daf bei einer 8. Muflage auch der Titel ſich den 
»Regeln der beutichen Nechtichreibung« anſchließt. 

Einen handliden Auszug aus Dudens Wörterbuce bildet 
ba® Heine »Wörterverzeichnis« (natürlich auch wieder »Drtbo- 
graphiiches«!), in Meyers verdienſtlichen Vollsbüchern die Num— 
mern 1289 und 90 (geh. 20 Pig, in Leinen geb. 50 Pfg.). Der 
Wortihag ift, wie beliebige Stichproben bald beweiien, derartig 
ausgewählt, daß dem Bedürfniſſe der Schule wie des Lebens, ins- 
befondere dem häuslichen Gebrauche, gerügt wird. 

Die deutjche Rechtſchreibung mebit AInterpunttionsiehre 

und ausführlihem Wörterverzeicnis nach den für Deutichland uſw. 

gültigen Regeln zum Gebraub für Schulen und zur Selbit- 
belehrung neu bearbeitet von Dr. Konrad Duden ujm. Mün— 
den 1902. €. H. Bediche Verlagsbuchhandlung. 73 ©. 

Dieſes Büchlein ift (als 7. Auflage) ein Sonderabdrud des bie 
Rechtſchreibung behandelnden Abjchnittes feiner Bearbeitung der 
Neuhochdeutſchen Grammatif von Friedrich Bauer, heraus— 
gegeben in der Abſicht, der neuen NRechtichreibung auch auher— 
halb der reife derer, die fie anwenden müfſen, freunde zu ge: 
winnen. Wir lönnen auch dieſe bewährte Aufammenstellung warm 
empfehlen. Günther Saalfeld. 

— Berbeutihung der im Gebäude: und Wohnungs— 
wejen vorlommenbden Fremdwörter Ein Vorſchlag des 

Kafjeler Hausbefiger: Vereins. 

Die Anregung zu diefem höchſt verdienftlichen Verdeutſchungs— 
beite, defjen weite Verbreitung unter Hauäbefigern dringend zu 
wünjden wäre, ift von unferm rührigen Kaſſeler Zweigvereine aus: 
gegangen. Für die mühevolle und zeitraubende Arbeit, der fich die 
Herren Realſchullehrer Grün und Prof. Dr. Shanz umterzogen 
haben, gebührt ibmen der wärmfte Dank des A. D. Spradvereine. 
— Die Berbeutihungen find im allgemeinen wohl den befannten 
Börterbüchern und dem Bürgerlichen Geſeßbuche entnommen wor— 
den. Neu jcheint mir der Eriak von Parterre durdh »Interftode«,?) 
wozu bemerft wird, daß dies Wort dem »Erdgejhoh« vorzus 
ziehen fei, weil fih »Stod« geſchichtlich nachweiſen ließe, micht 
an die Erde und ihre Sreuchtigteit erinnere, und alle Höhen— 
abteilungen des Haufes dadurch furz und deutlich bezeichnet wer— 
ben fünnten. Diele Gründe find einleuchtend, und die Ber: 
beutichung · Unterſtock· verdient empfohlen zu werden. Anders 
ſteht es mit » Hocparterre = Hochunterſtoch⸗, bei dem nicht 
bloß der Klang, fondern auch das logisch bedenlliche Beieinander 
ber Gegenſätze hoch und unter ftörend wirft. Warum nicht ein= 

1) Unjtreitig aber gehören Angaben über Spradiormen 
überhaupt nicht in ein »Orthographiſches MWörterbuch«, das es 
allein mit den Schreibformen zu tun bat. Bal. darüber D. Bren- 
ner Sp. 145,6; wir fommen darauf zurüd, Die Schriftleitung. 

2) Die mir zur Verfügung ftehenden Berdeutichungswörters 
bücher enthalten »lInterftode« nidıt, doc finde ich das Wort von 
Huſtav Freytag in der »Verlorenen Handſchrijt⸗ Häufig angewendet. 

F. W. Überhaupt neu iſt das Wort alfo nicht, 

fah »Hodhjtod«e? Der Wunih, ein Scherflein zur Förderung 
des wertvollen Unternehmens beizutragen, veranlakt noch folgende 
Bemerkungen. Zunächſt zwei grundſähliche. Das Berzeichnis jo 
nicht, wie Fremdwörterbücher es tun, Erklärungen, jon 
Verdeutſchungen von Fremdausdrüden bringen. Bei ben 
u. €. unzulänglichen Bezeichnungen von »Speculation« ale 
» Unternehmung mit Gewinnablicht«, von »Octroi« als » Mapls 
und Schlachtiteuer« (befier » Stabtzoll«) von »capitalisieren « 
ald » — Hauptgeld fchlagen« (mas übrigens den Begriff durch— 
aus nicht dedt) fann man noch zweifelhaft jein, ob es ſich um 
eine Erflärung oder um eine Werdeutihung handelt. Bei 
»Propylien — Vorhalle zu der Burg in Athen · und »forintbiicde 
Eäulen = Säulen, deren Knauf mit Bärenflaublättern verziert 
ifte, liegt unzweifelhaft nur eine Erklärung vor, bie um fo weniger 
berechtigt iſt, als die genannten ®örter ja überhaupt feine fremd» 
wörter find, alſo auch feiner Verdeutichung bedürfen. Auch fonft 
möchten wir raten: Nur nicht zu viel verbeutichen! Begnügen 
wir uns mit dem Kampfe gegen Die aufdringlichiten Wucher- 
pflanzen am Baume unſerer Sprache und laffen wir namentlich 
den Wörtern ihr Dafein, die gewifjermahen einen geichichtlichen 
Duft audfirömen. Ein »Mausoleum« iſt num einmal fein eins 
faches »Oirabmal«, die » Arena« nicht jeder beliebige »Stampfplage, 
und wie fie, jo mögen auch » Museum, Amphitheater, Pyramide « 
unverbeuticht bleiben, wo fie nämlich überhaupt am Plage find. 
— Noch einige Einzelheiten: Ein » Hotelier« braucht ebenfomwenig 
Befiper eines Gaſthofs zu fein wie der »Ükonome Beſitzer eines 
Landgutes. Aber während diejer qut deutich als » Landwirt« be 
zeichnet werden kann, fehlt uns noc ein Dedwort für » Hotelier«. 
Sehr bedenklich ericheint e8, den »Ingenieur« einen » Erfinder, 
GErbauere zu nennen, was nur in feltenen Fällen paßt, ebenſo 
den »Aqrarier« einen »Lanbdbefigere, den » bDaudagrarier« einen 
Hausbejiper. Mander Mann »ohne Ar und Halm« ift ſtram— 
mer Mararier, viele Landbeſißer find es nit, und noch mehr 
Sausbejiper würden e& als verlegend betraditen, auf gleiche Stufe 
mit dem »Hattagrariere geftellt zu werden. — Die »Erzeus 
aungsjtätte« für »Fabrik« it viel zu lang. Aueſicht auf Er— 
folg haben Berdeutichungen überhaupt nur, wenn fie fürzer oder 
wenigstens nicht länger als die entiprechenden Fremdwörter find, 
Darum iſt auch »Möhrenentwällerunge für »Drainage« 
nicht empfeblen&ivert, befjer dafür nur »Entwällerunge, ımb 
als Verdeutſchung für das im Verzeichniſſe allerdings nicht ers 
wähnte » Stecheontact« (» Contact « iſt durch »Stromidhlieher« 
wiedergegeben) ſchlage ich das handliche »Steder« vor, weil 
» Stechitromichlieher« faſt unausiprechlih wäre Bei »Quni« ere 
innere ich an den nieberbeutichen Urſprung dieſes Wortes, das 
daher ber Verdeutſchung gar nicht bedarf und nur »Sai« ges 
ichrieben und »Slei« pa Br zu werben braucht. Zum Schlufie 
nod die Bitte um Vermeidung der Bildung »Kafjelanere (unter 
Baseule) ftatt »SNaffelere. Per Spradverein belämpft doch 
auch die Formen Hallenfer, Weimaraner, Niepicheaner ulm. Die 
Vermengung deuticher und fremdipracdhlicher Beitandteile in einem 
Worte ift noch ſchlimmer ald das reine Fremdwort. 

Plön. Friedrih Wappenhans. 

Seitungsihan. 

Auffäpe in Zeitungen und Beitichriften. 

K. O. Erdmann, Über gewijie Typen der Begabung 
und den Wert jpradhlich: logifher Übungen. — Päda— 
gogiiche Blätter für Lehrerbildung und Lehrerbildungsanftalten, 
herausg. von Karl Muthefins, 31. Band, 1. Heft, S. 11-2. 

Gotha 1902, Verlag von E. F. Thienemann. 
Der Aufiap wendet ſich in erfter Linie an Lehrer; die Art 

der Bemweisführung iſt aber allgemein lehrreih. Bor allem it 
die Scheidung und Beſprechung verichiedener Grundformen der 
Begabung anziebend und geiſtreich. Erdmann unterjcheidet näm⸗ 
lid) mit Binet zwiichen einem literariichen und einem wiſſenſchaft⸗ 
lien »Typuse, ein Gegenjaß, der fih mit dem von jubjeltiver 
und objektiver Natur, von Phantafiemenihen und nüchternem 
Beobachter, von poetiihen und proſaiſchen Geiſtern großenteil® 
det. Am zu finden, welcher Geiſtesrichtung der einzelne ans 
gehört, jtellt er eine Reihe von Verſuchen an; z.B. läßt er einen 
einfachen Gegenjtand, etwa einen Federhalter Zbeſchreiben und 
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zieht dann aus der Art, wie die Aufgabe gelöjt wird, Schlüſſe 
auf geiftige Richtung und Begabung, ja hier und da auf den 
Charakter. Wer Grund, Folge und Zweck in den Vordergrund 
jtellt, iſt ein logiſcher Kopf, wer nur den finnlihen Eindrud 
wiedergibt, jtellt einen Beobachter dar; wer äjthetiiche ober praf: 
tijhe Werturteile abgibt oder die Pbantafie ſpielen läht, gehört 
im Gegenjag zu den beiden eriten, die unter den wifjenichaftlichen 
»Tppuse fallen, dem literarijchen Tupus an. Ganz auögeprägte 
Typen find jeltene Erjcheinungen. Aber es gibt z.B. einjeitig 
literariih Begabte, die erftaunliche Leichtigkeit der Gedanlen— 
erzeugung und des fprachlichen Ausdrud® zeigen, die aber völlig 
verfagen, wo es ſich um ernſthafte Brüfung und nüdterne Wieders 
gabe von Tatſachen handelt. Als ein ausgeiprodhenes Beiſpiel 
diejer Art bezeichnet Erdmann den Berfajjer des befannten Buches 
Rembrandt als Erzieher, der zwar durch Geijtreichigteit blenden 
und duch gute Emfäle anregen, eine dauernde Wirkung aber 
nicht hervorrufen konnte. Beſonders fein ift, was Erdmann 
über die Stellung beider Typen zum Wort jagt: jeder fieht in 
der Sprache ein Werkzeug, das in erjter Linie feinen Zwecken 
dient. Der eine will die Worte zu Beichen von Begriffen 
machen; fie jollen dazu dienen, richtige Urteile zu bilden, um 
möglicdjft unzweideutig die Erkenntnis des Wirklichen fjejtzulegen. 
Dem andern fommt es darauf an, alle eigenjten Seelenregungen, 
alle feinen Schattierungen des Berwuhtjeinsinhalts andern zu vers 
mitteln. Er wird daher von dem Gefühlswert und Stimmungss 
gehalt der Wörter ausgiebig Gebrauch machen, er wird in Gleich⸗ 
niſſen und Bildern reden, aljo die Worte meijt übertragen ver: 
wenden. Der wijienjchaftliche Geiſt richtet jein Abjehen darauf, 
den Wortjinn jeitzulegen, die Grenzen einzuengen, die Bieldeutig: 
keit zu bejchränten; der literariihe aber verichiebt immer wieder 
die Bedeutungsgrenzen und ſucht neuen Inhalt in die alten 
Schläuche zu giehen, um bither unausgejprocdenen und unaus- 
jprechlichen Seelenregungen zum Ausdrud zu verhelfen. Er ijt 
es, der im engern Sinn jprachfchöpferiich wirft. — Auf der einen 
Seite liegt die Gefahr nahe, die Worte allzu ſtarr zu machen 
und in Scholajtit zu verfallen, auf der andern Seite an Stelle 
Marer Wortbedeutungen unbejtimmte Borjtellungen zu fepen, fo 
dab die Sprade ſchüeßlich aufhört, ald allgemeines Berftänbis 
gung&mittel zu dienen. Es fit fe die Entwidlung der Sprache 
von Vorteil, daß Dichter, ſchöngeiſtige Schriftiteller und Gelehrte 
gleihmähig an ihrer Umformung beteiligt find. 

Eijenberg ©.-M. Prof. Dr. Mar Erbe. 

Vom kaufmänniſchen Deutsch. Bortrag von K. Elfinger 
im Rhetoriihen Klub des Kaufmänniſchen Bereind zu Zürid. — 

Schweiz. aufm. Zentralblatt 1901 Nr. 38. 39. 40. 21. Sept. bis 
5. Oltober. 

Fragen der Rechtſchreibung, ber Sprachlehre und des Stile 
werden bejprochen und befannte Sünden kaufmänniſcher Schreibs 
art dagegen aus einer offenbar umjfafienden Beobachtung mit 
Bejonnenheit und Spradverftändnis and Licht gejtellt. Die in- 
zwiſchen geſchehene Neuregelung der deutichen Rechtſchreibung, die 
vermutlich mit der Zeit auch in der Schweiz zur Geltung fommen 
dürfte, enthält für einige hier behandelte Fälle neue Bejtimmungen, 
und den Wunſch Eifingers, eingebürgerte Fremdwörter mit deut⸗ 
ſchen Buchſtaben zu ſchreiben, hat fie erfült, Im einem Punkte 
ift der Schweizer zu ſtreng. Er will Wendungen wie: »Wır 
fenden Ihnen inliegend . . .« nicht als richtig gelien laſſen. Aber 
es iſt leineswegs gegen den Geiſt der Spradie, Mittelwörter der 
Art auf den gejendeten Gegenſtand zu beziehen. Beſondere Be— 
achtung darf die Stellung des Deut hichweigers zur Fremdwort: 
frage beanfpruche:, noch dazu in einem Wlatte, das erflärlichers 
weile die drei Verkehrsſprachen des Landes nebeneinander zu 
Worte fommen läßt, Er gejteht, Kaufleute zu kennen, die einer 
tatjächlihen Fremdwörterſucht verfallen find, warnt fie am ein— 
dringlichjten vor neuen, geſuchten Fremdwörtern und will nur 
ganz gebräugliche freigeben, befonders auch zu gelegentlicher Ab- 
wechslung. Darüber könnte man mit igm ftreiten. Aber fein 
allgemeiner Grundjag ift ganz unanfechtbar: Sparſam joll der 
Kaufmann im Gebrauch der Fremdwörter fein und Feind anwen— 
ben für alles das, was durch ein deutiches Wort »gut und ums 
zweideutige ausgedrüdt werden fan. »Die Epiadreinigung hat 
ihr Gutes«, jo jchlieht er, »ſie läßt fich micht aufhalten, und der 
Kaufmann hat bier weniger als — Urſache, gegen den 
Strom zu ſchwimmen.« Sehr viele ſtauf- und andere Leute im 
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Reich find bis heute noch nicht zu diefer Erfenntnid der Sad: 
lage gelangt. - Str. 

Die Schriftleitung (Berlin NW’, Paulſtr. 10) jtellt die 
obigen und früher bier genannten Auffäge — nicht die 
beiprodenen Bücher — gern leihweiſe zur Verfügung: 

Aus den Sweigvereinen. 

Dringend bittet die Schriftleitung, ihr diefe Berichte in Inappfter 
Faffung zugeben zu laſſen. 

Bausen. Am 18. März fand die Hauptverfammlung bes 
hiefigen Yweigvereins ftatt. Aus dem Jahresberidyte des Vor— 
figers jei mitgeteilt, dab die Zahl der Mitglieder fi im Laufe 
des Jahres um 12 vermehrt hat, von 54 auf 66; ausgetreten 
find 4, davon 3 infolge Wegzugs. An Stelle des nad) Leipzig 
verfepten Baurats Täubert ıjt ald Schaßmeifter Oberpojtfefretär 
Helm getreten. Nachdem die von diejem vorgelegte Abrechnung 
geprüft und richtig geſprochen war, jand die Wahl des Borjtandes 
tür das neue Geſchäfisjahr ftatt; fie fiel auf die bisherigen 
Mitglieder. — Der Borfiger machte hierauf moc einige Mit 
teilungen über Wotticyeds Verdienſte um die deutſche Sprache 
(namentlih auf Grund des von E. Reichel jüngit herausgegebenen 
Gortiched: Wörterbuchs) und das deutſche Bolldtum überhaupt, 
worauf der Beitritt des Vereins zu der neubegründeten Gottiched- 
Geſellſchaft beichlofien wurde. Ferner wurde aus den Bereind- 
mitteln ein Beitrag zur Sammlung für das Xeipziger Bölters 
ſchlachtdenkmal bewilligt. 

BertinsCharlottenburg. In der Berfammlung vom 21. Januar 
bielt Sch. Aechivrat Dr. Neller einen Bortrag über den Brajen 
Wilhelm von Shaumburg-Lippe, den er den eriten jürft 
lichen Förderer deutichen Schrifttums nannte. Auf dem Hintergrunde 
der großen militärijchs politifchen Kämpfe, an denen der Graf jeıt 
Beginn des fiebenjährigen Krieges beteiligt war, hob ſich die marlige 
Gejtalt diefes Fürſten ab, und andrerjeits it er ſowohl al Freund 
Herder, Abbis, Gleims, Jacobis, wie ganz bejonder® als Er- 
zieher unſers großen Scarnhorjt befannt geworden. Der neue 
Yeitabjchnitt unfrer Literatur, der die grope nationale Wieder: 
geburt des deutichen Volles erſt möglich gemacht hat, weit auf 
den Grafen Wilhelm zurüd. Er zog die @elehrten und Künſtler 
an feinen Hof, die für das damals als bäuerijch verichmähte 
Schrifttum der Deutjchen eintraten und ihre Fähigleiten ohne die 

ilfe reicher und angeiehener Bönner nicht hätten entjalten fünnen, 
er Aufenthalt in Yauianne, der damaligen Hochſchule für den 

deutjchen Adel, wurde für den Grafen Wilhelm bedeutungsvoll; dert 
war er aud der »Societät« beigetreten, die wiſſenſchäftliche Ber 
jtrebungen verfolgte. Als er näch heftigen Kämpfen mit feinem, 
dem fatjerlihen Hofe ergebenen Vater zur Regierung gelommen 
war, trat er kraftvoll für deutſches Weſen und deutfches Schrifttum 
ein; dies war zu einer Zeit, wo derartige Gefinnungen nodı al$ 
lächerlich bezeichnet wurden. Der Vortragende nannte den Gras 
fen Wilgelm auch den tatſächlichen Schöpfer der allgemeinen Wehr: 
pflicht, denn diefer hatte fie in feinem Meinen Ländchen icon 
mujtergültig während jeiner Regierung eingeführt, und Gneiſenau 
ichrieb fpäter begeiftert an Scharnhorit: Sie haben den Grajen 
zu Lippe gerühmt, aber nod) lange nicht nach Verdienft; diejer 
Fürſt Hat die Macht Napoleons gebrochen! Auch Goethe hat 
ihm in einem bejonders ſchönen Abjcynitte von Wahrheit und 
Dichtung ein bleibendes Dentmal gejebt. 

In der Sipung vom März trug Oberlehrer Dr. Saalfeld 
verichiedene mundartlihe Dichtungen vor, und im April erfreute 
Scrifijteler Biltor Blüthgen eine zahlreihe Verſammlung 
durch zwei feiner Humoretten. — Die Yeitung des Vereins ijt 
von dem langjährigen, verdienftvollen Vorfigenden Direltor Gars 
demin auf Weneralmajor 3. D. von Bietingboff, Ebarlotten: 
burg, Garmerjtr. 6, übergegangen, und als Stellvertreter Obers 
lehrer Dr. Siebert, Wilmersdorf, Wegenerſtr. 18 gewählt worden. 

Cilli. Am 12. März fand die Jahresverfammlung ſtatt. Der 
Obmann Profefjor Fiep erftattete den Tätigfeitsbericht, worauf 
der Zahlmeiſter Georg Adler über den Stand des Säckels bes 
richtete. Die Neuwabl des Ausſchuſſes hatte folgendes Ergeb: 
nie: Obmann Profejior Fietz, Obmann: Stellvertreter Profeſſor 
Dr. Brommer, Zahlmeiſter Drudereileiter Guido Schidlo, 
erjter Schriftführer Schriftleiter Otto Ambroſchitſch, zweiter 
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Schriftführer Selundararzt Dr. Ernit Jallin, Ausſchußmitglied 
Brofefior Dr. Nowotny. In der näditen Zeit wird ein Bor: 
tragsabend ftattfinden, an welchem Schriftleiter Ambroſchitſch 
über die neue Nectichreibung ſprechen wird. 

Danzig. Im März veranftalteten wir einen Bortragsabend, 
an dem Prof. Dr. Prahl über €. v. Wildenbrud als vater: 
ländiſchen Dichter jprad. Der Bortragende führte etwa fol- 
gended ber erfreulich zahlreich) —* Verſammlung aus: 
Wildenbruch, angewiderr von dem liberwuchern franzöſiſcher 
Schand- und Schundliteratur in Deutſchland unmittelbar nad 
den großen Jahren 1870/71, verſuchte diejer Strömung entgegen- 
zuarbiiten. Er hat jeine Aufgabe fehr ernſt aufgefaht und als 
epiſcher, lyriſcher und dramatifcher Dichter allezeit den Ausdrud 
efunden jür die Gefühle, die deutſche Herzen erfüllen müfien. 
it feinem Epos »Bionville« begann er, begleitete ala Lyriler 
alle ernten und erichütternden Ereignifje im Leben des deutichen 
Volles, immer lehrend, warnend, ermahnend. Am wirkſamſten 
ift aber jeine Tätigkeit ald Dramatifer. Nachdem er in den beiden 
Dramen »Der Mennonit« und »Bäter und Söhne« nachgewieſen 
bat, wie das Baterlandsgefühl die Schranfen engberziger religiöfer 
Sagung dinchbricht, das Selbjtgejühl des vernichteten — 
im Vaierlandsgedanken aufgeht, faßt er den Entſchluß, zunächſt 
die Geſchicke des engeren Vaterlandes Preußen in einer Reihe 
von Hohenzollerndramen feinem Volte zu Lehre und Beiſpiel vor: 
zuführen. »Die Quißows« zeigen die Erreitung der Mark durch 
den hobenzollerihen Burggrafen von Nünberg, was Wildenbruch 
auch in einem Inrifchen Gedichte ſchon angedeiter hat, » Der General- 
feldoberft« fährt den Ziefftand von Deutſchland und Brandenburg 
vor, während »Der neue Herr« und das aufiteigende Geſtirn in 
den erſten Negierungshandlungen des Großen Kurfürſten zeigt. 
Ob es nım die üblen Erfahrungen waren, die Wildenbruch mit 
bem »Generalieldoberit« gerade in Preußen machte, oder ob ihn 
das Leid feines Volles gleich auf eine höhere Warte rief, genug, 
die beiden nächſten vaterländiichen Dramen » Heinrich und Heinrichs 
Geichlecht« und ⸗Die Tochter des Erasmus« bringen und den 
ahrbunderte alten Kampf nahe, den deutiches mit fremdem 
ejen bis heute fümpft, auf der einen Seite Selbſtſucht und 
usland, auf der anderen Jdealitmus und Vaterland, Darum 

gebührt, jo ichloß der Redner, Wildenbruch eine bejondere und 
ehrenvolle —— in der —B—— Literatur, ibm zur 
Ehre und allen Deutschen zur Lehre. — Reicher Beifall folgte 
dem Vortrage. 

Delisfh. Der Aweigverein, am 16. Februar 1901 durch 
DOberlehrer Dr. Saalfeld gegründer, zählt gegenwärtig 34 Mit- | 
glieder. Im Dezember 1901 hielt er eine öffentliche Verſammlung 
ad, die von zahlreichen Zuhörern aus den verichiedenften Ständen 
beiucht war. Beſonders wichtig war die Beteiligung vieler Damen 
und vieler Schüler ded Seminars und der Realidyule. Auch eine 
Anzahl Mitglieder des Bitterfelder Zweigvereind wohnten diefer 
Berjammlung als Gäſte bei. Nachdem der Borfitende, Reltor 
Wiener, die Verſammlung begrüßt hatte, hielt Arcidiatonus 
Kümmel einen Bortrag über Luther als Deutjhen, Semi: 
naroberlehrer Rosenthal machte Mitteilung von einer Suche 
nach Fremdwörtern in Luthers Bibel, die den geringen Beſtand 
von nur 28 Fremdwörtern in dem Miefenmwerte ergeben hatte. 

Duisburg. Unſer Zweigverein hat in diefem Winter regel: 
mähig Wonateverfammlungen abgehalten und in diefen zwanglos 
Fragen erörtert, die geeignet jind, die VBejtrebungen des Vereins 
in bhiefiger Stadt zu fördern. Eein Hauptaugenmerk richtete er 
dabei auf die Anzeigen in den Beitungen, die von dem rührigen 
und verdienjivollen Schriftführer, Staatdanwalt Schrödter, den 
Gejhäftsinhabern auf Bordruden verbeſſert zugeſchickt wurden. 
Durch diejes Verfahren bat der Berein manches neue Mitglied 
ewonnen. Ferner machten wir Vorſchläge zur Verbeſſerung von 
ulfchriften an umd in unjern öffentlichen Gebäuden, die von 

unſerer ſtädtiſchen Behörde, die unjeren Beitrebungen jehr geneigt 
ift, wohlwollend erwogen werden. Am 8. März hielt der Verein 
feine Hauptverfammlung ab. Piarrwilar Haun aus Efien hielt 
einen formvollendeten, gaedantenvollen Vortrag über Heinrich 
von Kleiſt. Im Laufe des Jahres jtarb unfer langjäbriger 
Schriftführer, Buchdrudereibefiper M. Budde, der emer der 
Gründer des hiefigen Vereins gemwejen ift und fi um umjre 
Sache große VBerdienfte erworben hat. Ehre feinem Andenten! 
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Die Mitgliederzahl ift auf 180 angewachſen, hat ſich alſo in den 
beiden legten Jahren um 45 vermehrt. 

Efien. Am 25. März hielt der Vorfigende, Prof. Dr. Imme, 
ben zweiten Zeil ſeines Vortrags über deutſche Familien: 
namen. Nachdem er im eriten Teil die Namen beiprochen batte, 
die fi vom Namen bed Baterd oder vem Wohnort berleiten, 
behandelte er nun diejenigen, die ihren Urjprung im Beruf oder 
in äußeren Abzeichen des Trägers haben, Wiederum nahm er 
Gelegenheit, auf das treffliche Buch Glosls, des Begründers des 
Weirler Spradverein®, binzumweifen. In vielfachen ragen und 
Mitteilungen äußerte ſich die lebhafte Teilnahme der Anweſenden. 

Graz. Der Ausſchuß unjeres Bweigvereins * in ſeiner 
Sitzung die Amter folgendermaßen verteilt: Prof. Dr. Ferdinand 
Khull, Obmann; Scriptor der Yandesbibliothef Karl Wilhelm 
Gamaloweli Stellvertreter; ir Aurelius Polzer, Schrift 
führer; Schriftjteller Heinrich Waſtian, Stellvertreter; Baumeifter 
Guftav Gutmann, Zahlmeiſter; Rentner Konrad Seibel, Stell: 
vertreter. — Im bdeifelben Sigung wurde Über Vorſchläge zur 
Verbreitung des Spradywereinsgedanfens in weiteren Kreiſen, die 
der Sparfajjebeamte Herr Otto Schöppel dem Vereine vorgelegt 
hat, eingehend beraten und beſchloſſen, diefe danfenswerten Vor— 
fchläge im Laufe des Sommers und Herbſtes nach Tunlichkeit 
auszuführen. Des weiteren wird fih der Ausſchuß nach dem 
Antrage des Herrn Dr. Robert von Fleiſchhacker mit den Vor: 
arbeiten für die Ausgabe eines Bichleins über die Exflärung 
mundartlicher Ausdrüde und Medensarten und von Verdeuiſchungs⸗ 
tafeln, zunächſt mit Bezug auf den Handeläverlehr, beichäftigen, 
dieſes leptere in Gemeinſchaft mit dem Marburger Zweigvereine, 
der ſich bereit erflärt bat, einen Teil der daraus ermwachienden 
Koften zu tragen. — Der in Krems an der Donau lebende Dichter 
Sojef Pollhammer hat auf das ihm au feinem 70. Beburtds 
tage überjandte Gtüdiwunjchjichreiben mit einem herzlichen Dankes⸗ 
briefe geantwortet. 

Hamburg. Am 22. März hatten über 40 Perfonen der Ein- 
fadung unſtes Zweigvereins zu einem Gejellihaftsabend Folge 
geleiftet. Auch ——— Gäſte, darunter 5 Mitglieder des Al« 
deutſchen Verbandes mit ihren Frauen, waren zugegen. Das 
gab Gelegenheit, in angeregten Tiſchreden zu betonen, daR 
die beiden Vereine ein Hauptziel gemeinfam haben, da beide 
es ih zur Lebensaufgabe gemadıt, eine editdeutiche Sache mit 
ganzem Herzen zu verteidigen und zu fürdern. Lange zog ſich 
die Mahlzeit bin, während welder Bejangsvorträge des Vorjigen- 
den, Herm Eigen, hervorragende Darbietungen des Künſtlers 
XRimenes auf dem Klavier und ein Horn-Solo des Mitgliedes 
Herm Sievert reichen Genuß boten. Darauf begann der Tanz, 
der im angeregtejter Stimmung verlief und weit in die Morgen- 
ftunden hinein dauerte. Das Ende bildete ein Gabenreigen. Ger 
Vorjtand bat allen Grund, mit dem (Erfolg dieſes Abends zus 
frieden zu fein. 

Karleruhe. Am 17. März trat unfer Zweigverein zum erjtens 
mal mit einer größeren Beranjtaltung vor die Öffentlichkeit. Prof. 
Dr. Kluge aus freiburg i. B. hatte die Freundlichleit, einen Bor: 
trag über Goethes Sprade zu halten, der auf eine Öffentliche 
Einladung jo zahlveidye Zuhörer, meiſt aus den beiten Gejell« 
idhajtsfreilen unjrer Stadt, anlodte, daß der große Rathausſaal 
bei weitem nicht ausreichte und viele am Eingang wieder ums 
fehren mußten. Bor Beginn des Bortrages nahm der Borfipende, 
Archivaſſeſſor Dr. Brunner, Gelegenheit, die Berfammlung kurz 
über Wefen und Ziele des Sprachvereins aufzuflären. — Eine bald 
darauf bei jämtlihen höheren Behörden durch Hundichreiben ver: 
anftaltete Werbung hatte den beiten Erfolg. Wir verweilen hierfür 
anf das wertvolle Schreiben Sr. Erzellenz des Staat&minifters 
v. Brauer an den Vorſitzenden, Ardivajjefior Dr. Brunner, das 
bereit8 an anderer Stelle der Zeitichrift (Sp. 140) mitgeteilt ift. 
Auch eine große Zahl Karlsruher Kaufleute find beigetreten, jo 
daß wir ſchon 270 Mitglieder haben. Es ift nun wünſchenswert, 
daß diefe erfreuliche Erſcheinung auch in den Schaufenitern und 
Geichäftsonzeigen durch Vermeidung entbehrlicher Fremdwörter 
zum Ausdrud fommt, wozu die jedem Mitgliede gelieferte Vers 
deutihungstafel einen Anhalt gibt. Bei vielen Herren bedarf es 
auc bloß einer Anregung durch andere Mitglieder. Zu dem 
Zwede iſt auch ein »Zeitungsausichuß« gebildet worden. Sehr 
entgegenlommend für unfre Beltrebungen zeigt fidh unſer Stadt: 
rat. Auch die Bitte, eine Nummer unver Zeitung in dem 
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Stäbtiichen Vierordibad und der Vollsleſehalle aufzulegen, wurde 
genehmigt. Der Stadtrat iſt ſelbſt Mitalied des Vereins ges 
worden! Wir möchten nun geme dem Theater Vorſchläge für 
Abihaffung des »Abonnementse machen. Es handelt ſich um 
folgende Ausdrüde: »1. Borftellung im Abonnement, 3. Bor: 
ftellung außer Nb., die Abonnenten, die Nichtabonnenten, Ich 
bin abonniert.e Wer weiß ein für alle Ausdrüde geeigneies 
dewisches Wort? (Die Frage iſt oft im der Zeitſchr. berührt 
worden: 87 242.282 88 14.55.80. 124 127. 1437. 176. 202. 203 
929 97 13.995.204. Beihefte 1. Folge S. 180. Die Schrift: 
leitung.) 

Klagenfurt. Unſer Zweigverein hat jeine Tätigkeit im Winter 
1901/1902 mit der Jahretverfammlung am 22. März beichlojien, 
und wir fönnen mit den Erfolgen unirer Beranftaltungen zus 
frieden fein. — An dem erjten unirer Rortragsabende ſprach 
Brof. Elora über Gottſcheds Bedeutung in der deutihen 
Sprahgeihichte, am zweiten Dr. Brodinger über Gerhart 
Hauptmann, während am dritten Skripter Dr. Zöpfl Bilder 
aus dem Leben der deutihen Sprade bot, am vierten 
Bezirksihulinipeltor Moro über den armen deutichen Lehrers 
dichter Wisbacher vortrug. Diele Abende haben ſich einen 
Stamm dankbarer Beſucher aus den beiten Kreiſen der Stadt 
heranzuziehen vermocht, der uns boffentlic, auch in den folgenden 
®intern treu bleiben wird. Wir müſſen auch mit bejonderem 
Dant der Mitwirkung hervorragender künſtleriſcher Aräite Hiagen- 
furtd Erwähnung tun, die zur Belebung und Berihönerung der 
Abende jelbitlos und wirtiamft beigetragen, des trefflihen Bier- 
aelanges unfres erjien Männergejangvereins, ferner der Herren 
2 Nedbeim und Leo Schmidt umd des Frl. Helene 
rainz. — Der Mitgliederitand hielt fi auf der Höhe des Vor: 

iahres (142 gegen 143), und in den Borftand wurden die alten 
Herren wieders, Nealichulprof. Ebenhöc neugewählt. — Am 
12, April findet im Meinen Dufilvereinsjaafe, von unſerm Zweige 
vereine in Berbindung mit »Schulverein« und »Südmarl« ver 
anitaltet, eine Vorleſung der jungen, aber weit über die Grenzen 
ihrer Heimat hinaus befannten Schriftstellerin Sufi Wellner 
aus Linz ftatt; der Neinertrag foll den genannten drei Vereinen 
zu gute fommen. 

Koblenz. Der Zweigverein hatte jeine Mitglieder und Freunde 
am 18. März eingeladen, um den Vorträgen des hier allgemein 
beliebten Spielleiterd am Kölner Stadttheater, Germ Otto 
Bed, zu lauſchen. Wie beliebt die fchöne Vortragékunſt des 
Herm Bed ift, bewies die große Zahl der Zuhörer, für die der 
Raum fait zu Hein war. Der erjte Teil des Vortrags enthielt: 
Die Bildjchniper. Eine Tragödie braver Leute von 
Karl Schönherr. Bei diefem Stüde entfaltete fih das ganze 
Talent des Künſtlers, der uns troß der großen Zahl der einzelnen 
Nollen zu vollem Verſtändnis des Inhalts führte und tiefe 
Empfindung in uns zurüdließ. Auch die Humoresfen des zweiten 
Teiles fanden vollen Beifall und liefen den Wunjc laut werden, 
dal der Zweigverein Koblenz nocd oft derartige Voriragsabende 
veranftalten möge. 

Köln. Am 19. März veranftaltete der Zweigverein in der 
Aula der Handelshohichule einen VBortiagsabend, au dem 
Dr. Oslar Kaiſer, Mitglied des Mölner Stadttheaters, den 
pin Teil der Dreitie des Aſchylus, die Chosphoren (das 

otenopfer), in der meifterhajten deutichen Überjegung von Ulrich 
von Wilamowig: Möllendorf vortrug. Nachdem der Bortragende 
in einer furzen Einleitung die Zuhörer in den Zufammenhang 
eingeführt und auf die Grundfähe, welche den Überſeher leiteten, 
hingewieſen hatte, entledigte er ſich feiner ſchwierigen Nufgabe 
mit jo ausgezeichneter VBortragsfunit, daß die gewaltige Dichtung " 
auf die jehr zahlreichen Zuhörer einen tiefen Eindrud machte. 

Krems a. d. Donau. In der diesjährigen Haubtverfammlung 
wurde der biöherige Boritand mit Prof. Dr. Franz Wollmann 
als Obmann wiedergewählt. Gaswerfsleiter Aug. Lodtmann 
ſchied aus Gejundbeiterüdjihten aus dem Ausſchuſſe und wurde 
wegen jeiner mannigſachen Berdienite um den Verein zum Ehrens 
mitgliede ernannt. Für ihn trat Buchhändler Richard Mehwald 
und zwar ald Sädelwart in den Vorſtand ein. Nach Erledigung 
des geichäftlichen Teiles ſprach der Borfigende über ben gegen— 
mwärtigen Kampf um die deutihe Sprade in Dfterreich 
und empfahl im Anfchluffe daran das bei Lehmann in München 
ericheinende Sammelmwert: »Der Kampf um das Deutjchtume, 
deſſen Hefte auch einzelm käuflich find und ein mit Sadjlichteit 
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und Wärme gezeichnete Bild von dem Spradenfampf an ber 
deutichen Sprachgrenge und von ber Verbreitung des Deutichtums 
auf der. Erde überhaupt geben. — Im März veranftaltete der 
Verein einen Unterhaltungsabend in größerem Stile, ber 
ſehr gut bejucht war und dem Bereine nicht nur neue Freunde, 
fondern auch einen anjchnlichen Geldüberſchuß bradte. Die Mit: 
gliederzahl unſeres Zweigverein® beträgt gegenwärtig 175. 

ug re Im März bielten wir die lehte Verſammlung 
diefes Winters ab. Der Redner des Abends, Landgerichtsrat 
Glaſewald, ſprach iiber die wichtige und viel umjtrittene Frage, 
ob eine einheitliche Ausſprache bes Deutihen anzuſtreben 
jei. Nachdem er die darauf gerichteten Beitrebungen der legten 
Reit beiprochen hatte, führte er mit vieler Qaune aus, wie jehr 
einem jeden feine heimatlihe Ausſprache lieb und vertraut ift, 
und wie ſchwierig die Einigung über eine Muſterausſprache ers 
icheint. So fam er zu dem Schluſſe, daß die beitehende Freiheit 
nicht angetaftet werden ſolle, aber jeder fich ihrer nur in den 
Grenzen bedienen dürfe, die gegenüber Anderdiprechenden durch 
die Höflichfeit geboten jeien. Welchen Anflang ber Vortrag fand, 
zeigte nicht nur der laute Beifall, ſondern aud die lebhafte Ers 
Örterung, die er hervorrief. Bon vielen Seiten wurde dem Redner 
beigejtimmt, aber auch darauf aufmerffam gemacht, daß die Mund- 
arten die berechtigten Trägerinnen örtlichen Sonderlebens ſeien, 
die Schriftiprahe dagegen als das einigende Band, das unfre 
Sprache aud) dem Auslande und dem Weltverfehr gegenüber ver: 
tritt, weniaften® das Streben nad) einer einheitlihen Aus— 
ſprache fordere. Mit diefer Beſchränkung fand denn auch der 
Einheitägedanfe allgemeine Billigung. Der Borjikende teilte zum 
Schluß die Erfolge und Mikerfolge mit, die die Mahnungen, fich 
bei öffentlichen Anzeigen unndötiger Fremdwörter zu entbalten, im 
einzelnen gebabt haben. Belonders dankenswertes Entgegen⸗ 
fommen bat die hiefige Theaterleitung gezeigt. 

Marburg a. d. Drau. An der Märzverſammlung ſprach 
Profejjor Dr. Murauer über franz Steljbammer, Eins 
blide in fein Leben und Didten. Ausgehend von ber 
Bedentung der Mundarten für die Berridierung des Wortichapes 
der Sprache bezeichnete der VBortragende namentlich die ober- 
öſterreichiſche Mundart, in der Stelzhammer jchrieb, als eine 
Schatzlammer altdeutiher Sprachkleinode. Nach Beſprechung 
des Lebensganges Stelzhammers und feiner vorzüglichſten Werfe 
ſchloß Murauer mit dem Hinweile auf den Stelsbammer: Bund, 
dejjen Aufgabe in der Verbreitung der Kennmis des Dichters 
und feiner Werte bejtebt. — Der Borfigende Dr. Mally bradıte 
jodann mehrere iprachliche Anfragen zur Beiprechung, namentlich 
die in kaufmänniſchen Kreifen Öjterreich® immer” mehr jälichlich 
angewandte Form »die Mundee für »die Sunden« oder »die 
Kundichaite. — Ein Funſgeſang iteirijcher und färntneriicher Volle— 
lieder der Herren Keß, Wrefounig, Schaub‘, Wernipnigg und 
Gaſſaret beendete die jehr qut beiuchte Verſammlung. 

Mülheim am Rhein. Der am 1. Mai 1901 auf eine Ans 
vegung des Gejamtvoritandes Hin begründete Verein zählt zur 
Zeit SI Mitglieder. Er hat im Laufe des Winters zwei Vereins: 
abende abgehalten. An dem erften, am 4. Dezember, ſprach der 
Borfigende, Oberlehrer Uerpmann, über die Awede und 
Biele des Spradvereins, indem er von der Geſchichte der 
Bemühungen um die Sprachreinigung ausging und zum Schluß 
die Sapungen des Hauptvereind erläuterte. Es folgte darauf 
eine angeregte Erörterung” über die Art, wie der Amweiqverein 
ſelbſt am beiten wirken fünne, Man kam dahin überein, daß bei 
jeder Verſammlung wenn möglich ein nicht zu langer Vortrag 
eines Mitgliedes den Hauptteil des Abends ausfüllen folle; daran 
folle fih eine Erörterung anicliehen. An zweiter Stelle follen 
jedesmal eine Anzahl von Fremdwörtern und Sprachſehlern be= 
ſprochen werden, die in der hiejigen Gegend bejonders üblich jind. 
In der zweiten Sikung vom 3. März 1002 wurde der Borjtand 
durch Zuruf wiedergewählt (eriter Borfigender: Gymnafialoberlehrer 
lerpmann; zweiter Borfipender: Töchlerſchullehrer Viſell; 
Schriftführer: Symmalialoberichrer Dr. Koernicke; Schapmeiiter: 
Schrijtleiter Saveläberg). Parauf hielt Dr. Koernide einen 
Bortrag Über die deutſche Studenteniprade, an den ſich 
eine furze Erörterung ſowie die Beiprehung von Fremdwöriern 
und ähnlichem anſchloß. Der angeregte Verlauf beider Sihungen 
jowie die Zahl der zum zweiten Abend ericienenen Gäſie läht 
hoffen, day der AZweigvereim auch im zweiten Jahre feines Be— 
ſtehens weiter wachien wird. 
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Natibor, Der vierte allgemeine Vortragtabend, der letzte in 
dieſem Winter, fiel auf den 16. März. Oberlehrer Engemann 
trug über die Spracgelellihaften des 17. Jahrhunderts 
vor, wobei er au& der damals beftehenden ſprachlichen Verwil— 
derung die Notwendigfeit des Entitehen® diefer Vereinigungen 
abfeitete. Er zog die »rruchtbringende Beiellfchafte, die Tätigkeit 
ihrer Mitglieder als Überſeßer und Verfaſſer eigener Schriften, 
ferner die »Aufrichtige Gelellichaft von den Tannen«, die »Deutich: 
aefinnte Genofienichaft« oder ⸗Roſengeſellſchaft · die »Neunftändige 
Hänjelichaft«, die ⸗Pegnitz⸗ Hirtengelellichaft« und den »Eibichwanen: 
orden« in den reis feiner Betrachtung und ſchloß mit dem Hin— 
weis, daft troß allen jchäblichen Übereiferd, den einzelne Glieder 
dieler Geſellſchaften an den Taq legten, deren Tätiafeit doch ver: 
bütete, daß die deutſche Sprache in den Wirren dieſer Zeit zu 
Grunde ging. 

Neihenberg. Der Ziveigverein bielt am 24. des Cenzmonds 
feine Hauptverfammlung ab. Der Beſuch war ziemlich erfreulich. 
Als Einleitung bielt der Obmannftellvertreter, Prof. Menzl, 
einen Vortrag über bie Tätigkeit der Jweinvereine Eine 
ſolche Aufammenitellung nad) den In unirer Feitichriit enthaltenen 
Berichten foll von jest an alljährlich twiederfehren. Der Awed 
ift, zu zeigen, wie die einzelnen Zweiqvereine arbeiten, um neue 
Anregungen für uns felbft zu gewinnen. Hierauf verla® der 
Obmann, Magiftratsrat Dr. Ninglbaan, den von dem zurück— 
netretenen Schriftführer Prof. Stangl verfakten umfanareicen 
Jahresbericht, welcher mit Beifall aufgenommen wurde. Er ver: 
zeichnete elf Ausſchußſitzungen mit ſehr ausgedehnten Beratungen, 
dagegen nur einen eigentlichen Wortragdabend. Awei weitere 
Abende waren der Strahburger Verſammlung gewidmet. Much 
wurde der Verfuch zu aemeiniamen Abenden der völtiichen Ber: 
eine unternommen. Weiter gedenft der Berichteritatter der Sanıms 
lung Reichenberger mundartlicher Wusdrüde, der von uns in 
Strahburg eingebrachten Anträge, von denen der wichtigſte, bes 
treffend die Errichtung eines deutſchen Sprachamtes, angenommen 
wurde. Die Erhebungen über die deutichen Monatönamen wurden 
fortgefeßt und es ſteht zu hoffen, daß auch in diefer Hinficht end- 
lich ein alnftiger Erfolg erzielt wird. Es wurden 175 Schrift- 
ftüde, 600 Werbefarten und eine große Anzahl vorgedrudter 
Mahnfchreiben ausgefertigt. Schöne Erfolge wurden neuerlich 
auf dem Gebiete der Schule erzielt. Die meijten der hiefigen 
Bereinc ftellen fich auf unjren Standpuntt. Der Bericht verzeichnet 
noch eine Reihe wichtiger Einzelerfolge, zählt die in der hiefinen 
»Dentichen Vollszeitung · veröffentlidten Berichte und Aufſätze 
auf und gedenkt der Förderung umirer Sache durch die hiefige 
Stadtverwaltung. Der Obmann drüdte fein Bedauern über den 
durch amtliche Überbürdung veranfahten Rüdtritt des Prof. 
N. Stangl aus, bob feine Sachfenntnis, Begeifterung und Pilicht: 
treue hervor und dankte beägleichen den ausicheidenden Vorſtands— 
mitgliedern Bürgerſchullehrer Siegl und Sparklafienbeamten 
Bollefhal. — Aus dem vom Aahlmeifter, Buchhändler Alfred 
Brünler, verfahten Berichte acht hervor, daß ber Zweigverein 
genenwärtig 347 Mitglieder zählt und daß fi der Barbeſtand 
auf 138 8. beläuft. — An den Boritand wurden naditehende 
Herren gewählt: A. Brünler, Buchhändler; Andreas Guldan, 
techn. Beamter; Ndolf Klinger, Lehrer; Odfar Menzl, Brof.; 
Dr. Otto Rinalbaan, Magiftratsrat, und Wendelin Wildner, 
Kaufmann. In den neugearündeten Beirat wurden gewählt: 
Anton Bieloblamel, ka k. Profe; Franz Pſchever, Prof.; Hoief 
Sieal, Bürgerichullehrer; Anton Stangl, k. !. Prof. Der neu: 
gewählte Vorſtand wurde ermächtiat, bezüglich der fachgemäßen 
Bearbeitung Meichenberger Ausdrücke mit einer dafür geeigneten 
wifienichaftlich gebildeten Berjönlichkeit in Verhandlung zu treten. 

Stettin. Den Bortragsabend des Zweigvereins am 20. März 
leitete Prof. A. Koch mit launigen Worten über Sprachunfitten 
im täglichen Verkehr ein, indem er da® merci und pardon, vers 
ſtümmelt zu messi umd padong, geihelte. Er erteilte dann Obers 
Ichrer Dr. Teich das Wort zu einer Meutervorlefung. Derielbe 
hatte die ergöpliche »Reform zu Rahnjtädte aus »«Ut mine Strom: 
tide gewählt und wußte durch feinen verſtändnisvollen Haren 
Vortrag manden Heiterfeitserfolg und zum Schluſſe lauten Bei— 
jall zu erringen. Damm ergriff Oberlehrer Dr. Helbing das 
Wort zu einer Plauderei über die Tüätigfeit des Spradivereins 
und feiner Mitglieder, die er »au8 der Sammelmappe eines 
Spradvereinlers« nannte. In kurzen Zügen zeidnete er das 
Weſen des Lehnwortes und die ſich darin fumdgebende Kraft 
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der Sprahe und das Wejen des Fremdwortes und bie ſich da— 
durch offenbarende Schwäche der Sprade, ſchilderte an heiteren 
Beiipielen dem Übereifer früherer Spradigefellibaften und die 
jogenannte Vollsetymologie, um dann da® mahvolle, zielbemuhte 
Rorgeben des heutigen Spradjvereins hervorzuheben, der ſich 
gerade durch das Mafhalten in feinen Bejtrebungen viele zum 
Teil heftige Gegner zu Freunden gemacht hat und fidh heute 
erfolgreicher Anerfennung bei den Behörden (Poſt, Eiienbahn, 
Heer, Stadtverwaltung), aud ſchon bei Kaufleuten, Gaftwirten, 
Beitungen erfreut. Mit einem Aufruf an die deutſchen Frauen, 
daheim bei Mann und Kind für die Sadye zu wirken, fchloß der 
Redner feine mit Beifall aufgenommenen Nusführungen. Es 
wurden beutjche Speiiefarten, deutiche Tangregeln, deutiche Aus— 
drüce für das Nepballipiel wie für den faufmännischen Berfehr 
verteilt. 

Thorn. Der Amweigverein bat einen felbitändigen Bericht über 
die Tätigleit in den eriten fünf Jahren feines Beſtehens, 1897 
bis 1902, druden und an fämtliche Zweiqvereine gelanaen lafien, 
auf den am biefer Stelle hingewieſen werden möge, weil er auch 
auf andere Zweigvereine anregend wirken kann. 

Wefel. Am 18. März veranstaltete der Zweigverein zufammen 
mit dem Gewerbeverein einen Qenau: Abend. Den Anlak dazu 
aab der bevorstehende 100. Geburtstag des Dichters (15. Auanft). 
Als Einleitung der freier wurde auf zwei Klavieren die Ton— 
dichtung Don Juan von Nic. Strauß vorgetragen, der eine 
Stelle aus Lenaus nleihnamiger Dichtung zu Grunde gelegt iſt. 
Dr. Menzel hielt darauf einen Bortrag über des Dichters Leben 
und Werke, dann murden mehrere Gedichte Lenaus von eins 
beimifhen Damen und Herren geiprodben oder gelungen, und 
den Schluß bildete die Aufführung einer längeren Stelle aus 
Lenaus dramatiichem Gedichte »Faufte. Die Feier war in allen 
Teilen wohl gelungen. 

Brieftaften. 

Herrn 8.9... ., Tran. Ihre Abneigung gegen die Wen— 
dung »eine Frage anfchneiden« lönnen wir nicht teilen. Wir 
jehen darin im Gegenteile eine alüdliche Bereicherung unirer 
heutigen Sprace, bie bei ihren zablreihen verblahten und abs 
itraften Ausdrücken der Auffrischung durch finnlichskräftige Bilder 

; dringend bedarf. Wie man ein Brot od. dergl. anfchneidet und 
damit den Anfang zu feiner völligen Bewältigung macht, jo fann 
man auch eine Frage anichneiden, d. b. einen Gegenſtand, der 
noch ganz unberührt, »unangebrocdhen« vorliegt, in die Erörterung 
hineinziehen und durch feine teilweiie Webandlung den Anfang 
machen zu feiner völligen Erledigung. So ift »anichneiden« ent 
ichieden mehr als >anregen«, anderſeits — und darin müflen wir 
Ahnen recht aeben — nicht fo viel wie »erörtern«e. So iſt es 
aber in dem Marburger Vercinäberichte auf S. 54 gewiß aud 
nicht gemeint. Wenn es bier heiht, »das Anſchneiden einer 
Frage beitehe in ihrer jahlihen Erörterung und Behand: 
lung, während die Anreaung nur die Abficht oder den Wunſch 
enthalte, dak über fie geiprochen werde«, jo joll damit offenbar 
der Gegenfak zu »Anregung« recht ſcharf hervorgehoben, nicht 
aber sanfchneiden« und »erörterne als gleichwertig bezeichnet werden. 
Der Marburger Herr bat gewiß nicht gemeint, dak das »An: 
fdmelden« einer Frage ſchon eine völlige »Erörterung« fei. Das 
Streben des Berichterjtatterd nach Kürze hat wohl zu der (aller: 
dings mißverfländlicen) Faſſung geführt. 

Herm 9,©...., Heidelberg. Wir danten Ihnen für die 
freundliche Mitteilung, dak die Frageform »was find das?« (vergl. 
Sp. 88) im der Pfalz üblich ift. »Wenn man 3. B. den Beruf 
von Leuten erfahren will, die man vor jich fiebt, würde man 
fragen: was jind das? Auf eine überhörte oder nur halb gehörte 
Antwort: ‚Das find Lehrer müßte man jogar dieje Form ans 
wenden, umd zwar doch) inter Umftänden wohl auch in der Schrift: 
ipraches, Gern geitehen mir der Umgangsiprace dieje knappe 
Form als berechtigte Eigentümlichkeit zu, glauben aber bed, 
da für die Schriftiprache und auch für die gewähltere Imgange- 
iprache die Form vorzuziehen ift: >» was für Leite find Dad?« 
Auch bei einer Überhürten oder nicht nenau gehörten Antwort 
halten wir jene Form nicht für notwendig; man kann bier 
ebenfalld jagen: »wäs für Leute find da&?e oder: »wäs für 
Leute?« (Doch nur wenn man verftanden hat, daß es fid um 
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Leute; handelt; jonjt aber bleibt bloß die frage: »was find das ?. 
übrig. Schriftitg.) — Zu den Schriften über Betonung (Ep. 92) 
fügen wir gern hinzu: Sütterlin, Die deutſche Sprache der Gegen— 
wart, S. 73 ff. 

Herrn EP... ., Auſcha. Es empfiehlt ſich unbedingt, bei 
männlichen Berges, Fluß⸗ und ähnlichen Figennamen das s des 
weiten Falles anzuwenden. Es iſt eine der bedauerlichiten Er— 
heinungen der in den legten Jahrzehnten eingerifienen Form: 
lofigteit, dab man bei jolden Namen deö Genitivzeichens entraten 
u fünnen meint, Beſonders herrſcht dieje Neigung bei fremden 
"se (ded Himalaya, des Euphrat); aber auch die deutſchen 
bleiben davon nicht verjhont. Allenthalben kann man lefen: des 
Rhein, ded Inn, des Harz, des Schwarzwald uſw. Selbit 
Schriftfteller wie Scheffel und Guſtav Freytag haben ſich davon 
anſteden laſſen; jchreibt doch der eine: unſres Hohentwiel, ber 
andre: des Nil. Dan follte mit aller Macht gegen diejen Ber: 
fall antämpfen; denn noch iſt es gewiß nicht zu jpät. Wie man 
aljo jagen muß: des Berges ,'des Stuhles, jo aud); des Domnerd: 
berges, des Kaiſerſtuhls, und weiter: des Harzes, des Veſuvs, 
und jo auch bei Ihrem beimatlichen Berge: des Geltſches. Denn 
ob in dem Eigennamen ein noch erfennbarer Gattungsname vor: 
liegt oder nicht, das tut nichts zur Sade, und ebenlowerig, ob 
es jremdklingende oder deutiche Namen find. 8.5. 

Herrn v. Kt. . . . Berlin Anfang und Ende fonfret, d. h. 
als Dingnamen zu verwenden, iſt allgemeiner Sprachgebrauch. 
Man lieſt ein Buch vom Anſang bis zum Ende, kann von vers 
mworrenem Garn weder den Anfang noch das Ende finden, ſteht 
am Anfange und Ende eines Waldes, Feldes, Weges, Gartend 
gerade jo wie in der Mitte. Das dide Ende fommt nad, und 
was ein rechtes euer ijt, brennt gleich an allen Eden und Enden. 
Aber aud das ift eine häufige —— daß wirklich urſprüng⸗ 
liche Begriffenamen (Abſtrakta), wie es die Bildungen auf ung 
(fajt ausſchließlich) und die von lateinischen Hauptwörtern auf sie 
ſtammenden Fremdwörter find, aud) ald Kontreta dienen und Dinge 
bezeichnen. Die mächtige Divifion und die winzige Seltion, wie 
die mit beiden im Örumde gleihbedeutende Abteilung, ferner die 
hohe Regierung, die Verwaltung, die Leitung und zwar ganz 
leihgültig, ob eine Obers oder Unterleitung, gan: oder Waſſer⸗ 
eitung gemeint iſt, find Beiſpiele dafür. Daher hat es von 

diefer Seite aus ficherlich fein Bedenken, wenn in der Felddienits 
ordnung neuerdings die in jeder Beziehung mißlichen beiden Un: 
getüme Töte und Queue durd Anfang und Ende erjegt find. 
ge B.N...., Rojtod. Entgegen der Angabe auf Sp. 103 

der Mprilnummer findet ſich alfo leider doch noch ein Zentral: 
bahnhof auf norddeutichem Gebiete, nämlich in Rojtod. Früher 
war dort nad) Ihrer gefälligen Mitteilung der Friedrich: yranzs 
Bahnhof der einzige, ſpäter lam für die Bahn Dänemart— 
Warnemünde — Berlin der Lloydbahnhof Hinzu, und als diejen 
der Staat mit den meilten medlenburgijchen Linien antaufte, 
wurde er ſtolz zum » Zentralbahnhofe« ei dei Wenn nicht die 
medlenburgiiche Eifenbahnverwaltung dem Beifpiele der jächjiichen 
folgt (vgl. Sp. 139, Leipziger Hauptbahnhof), wird Roftod über 
furz oder lang mit feinem Bentralbahnhofe eine Merkwürdigkeit 
befigen. 

Henn Dr. J. E. W. .. . Bonn und mehreren Herren in 
Karlsruhe. Die Fremdwörterei des » Allgemeinen Börſen- und 
Berlojungsblattes«, das in Frankfurt a. M. erjcheint, iſt toll und 
ungeheuerlih. Uber fie näher zu beleuchten, lohnt ſich wirklich 
nicht. Der Herausgeber dieſes »Matgebers für Sapitalijten« 
(E. Hirſch) ahnt wahricheinlich gar nicht, wie mangelhaft jein 
Deutich iſt und wie ſchwer er es Uneingeweihten macht, fich bei 
ihm Rats zu erholen. Ganz ebenbürtig iit die Sprache des »Frant: 
furter Herolded«. Hier aber wird das lieblihe Börſengemauſchel 
auch auf die Kunjtberichte übertragen und u. a. — die Beijpiele 
find zu verlodend — von der »llangichönen Exekution einer 
Duvertüre« · und dem »monopolifiertene Cello geiprodyen. Offen: 
bar liegt dieje Sprache in der Frankiurter Luft. So jtark wie 
diefe Spradyverwilderung in der Goetheitadt ijt der Anlaß der 
Karlsruher Klage nicht. Dafür betrifft fie einen Vortrag, der 
im württembergiichen Goethebund gebalten worden iſt, und nie 
mand wird es beflagen, da heute die Öffentlichkeit der nachläjfigen 
Berwendung ganz überflüjfiger Fremdwörter bei folder Gelegen— 
beit nicht gleichgültig gegenüberiteht. Bon mehreren Seiten ift 
der Schriftleitung die Wr. 131 der »Schwäbiichen Sronit« mit 
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den Berichte diejed Vortrags »Zur Stuttgarter Theaterfrage« 
zugegangen, deſſen Leibworte »jpeziell«e die »moderne Produftion« 
und die »intime Wirktung« find. Aus »DOpportunitätsgründen« 
wollen wir aber von weiteren Einzelheiten jchweigen und nur 
noch die » Initiative zu einem Plan«, verzeichnen al$ einen Be— 
weis dafür, wie jhädlid) Fremdwörter der Gedantenklarheit jind. 

Geſchäftlicher Teil. 
Durd) die Bemühungen des Herrn Gymnaſialoberlehrers a. D. 

Dr. Saaljeld find neue Aweigvereine ind Leben gerufen 

worden in Gotha, Muühlhauſen (Thüringen) und Fulda. 
D. Sarrazin, Vorſihender. 

Die früheren Veröffentlihungen bes A. D. Sprachvereins 
können zu folgenden Preifen bezogen werben: 

Beitfihrift des Allgem. Deutſchen Sprachvereins 
Jahrgang 1— 16 (1886— 1901) je 2.4. 

Wiſſenſchaftliche Beihefte zur Beitfchrift 
(Nr. 1-21) je 0,90 4. 

Verdeutſchungsbücher: 
1. Die Speiſelarte (4. verbeſſerte Auflage), 0,60 „A. 

2, Der Handel (3. jehr vermehrte Auflage), 0,60 .#. 

3. Das häusliche und geſellſchaſtliche Leben, 0,00 4. 
3. 3. vergriffen und in neuer Bearbeitung. 

. Das dentihe Namenbüclein (2. verbefierte Auflage), 0,50 „#. 

Die Amtöfprade (6. Auflage 28. bi 32. Taufend), 0,80 .#. 

. Das Berg: und Hüttenweien, 0,50 .#. 

Die Schule, 0,80 .#. 
Die Heilkunde (3. Auflage), 0,00 A. 

. Tonfunft, Bühnenwejen und Tanz, 0,00 4. 

Deutſcher Sprache Ehrenlranz. Was die Dichter unſerer Mutter 
ſprache zu Liebe und zu Leide fingen und jagen (X u. 339 ©.), 

ungebunden 2,40 .4, gebunden 3.4. 

Dunger, Dr. Hermann, Wider die Engländerei in der deutjchen 
Sprache, 0,30 A. 

Meigen, Dr. Wilgelm, Die deutſchen Pflanzennamen (VIII und 
120 ©.), 1,60 ..#. 

Zöllner, Dr. r., Die Einrichtung und Berfajjung der Frucht 
bringenden Gejellichaft, 1,80 .#. 

Verlag des Allgemeinen Deutfchen Sprachvereins 
5. Berggold, Berlin W30, Mopftraße 78. 

ET Fermner werben beitens empfohlen: 

Tennistafeln 
auf Pappe gezogen‘), gegen Witterungseinfluß auf beiden Seiten 
gefirnigt und zum Aufbängen eingerichtet, 1.4. Die gleidjen 

u 

' Tafeln unaufgezogen fojtenlos. 

Briefbogen 
mit dem Wahljpruche des Allgemeinen Deutſchen Sprachvereins 

100 Stüd, pojtfrei: 1,30 .4. 

Die Geſchäftsſtelle 

des Allgemeinen Deutſchen Spracdvereins, 

Berlin W 30, Mopitrahe 78. 
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J. Rickersche Verlagsbuchhandlung, Giessen. 

1200] Die deutsche Der 

von von 

Soldatensprache ästhetische Genuss 

Karl Groos 
Prof. a. d. Unir. Giessen 

Paul Horn 
Prof. a. d. Univ. Strassburg. | 

Geh. 2,50 4: geb. 350.4. | Geh. 4.80 4; geb. 6 A. 

Mit Berüdjihtigung wichtigerer 
Mundartz und Fremdwörter, 

fowie vieler Figennamen. 
3. ZTaufend. 

360 Seiten ftarf. Schreibheit-Format. 
Geh. 3,25.4; lart. 3,75.4; 

in Yeinen geb. 4.4. 

Ein auch in dieſem Blatte 
empfohlened, ungemein reichhaltiges, 
anz eigenartig und zwedmäßig anges 
—— Fine beifpiellos billiges Bud). 

Verlag von Hobbing & Büchle 
Stuttgart. [194] 

Professor 

P. J. Fuchs: 

Deutsches 

Wörterbuch 
auf etymologischer 

Grundlage. 

Harzer Loden 
wasserdicht 

Kamelhaarloden, Loden- 
tuch usw. usw. 

unverwäjtlicd und farbedht 
im Tragen. 

Damenloden von 1,50 M, 
Herrenloden von 8.4 an, [202] 

Proben u. Preislifte Frei. 

Louis Mewes, 
Blankenburg, Harz, Mr, 116, 

Erftes Harzer 
Loden⸗ Epezlal-@eichäft. 

Der Derein f. vereinfachte Rechtſchreibung 
behandelt in feiner Monateſchrijt ‚„Reſorm“ eingehend alle Fragen 
der Deuticen Ausiprade, Rechtſchreibung und Schriftgattung. 
Sein Hauptziel ift, durch möglichite Abſchaffung aller Folgewidrig- 
keiten die deutiche Nechtichreibung für jeden Deuticden er: 
lernbar zu geftalten. Daher Bejeitigung aller undeutichen Yauts 
bezeichnung und überjlüffigen Buchſtaben unter jonjtiger Schonung 
des Aithergebrachten. — Jahresbeitrag 2.4. — Frobenummern, 

Flugblätter uſw. frei durd) die [206] 

Geſchäſtsſtelle D. Soltau in Norden. — 

Die Deutſche Heimat. SS Dr A 
Dit Al Tertabbildungen und 22 Bollbildern. weite verbeflerte 

und vermehrte Auflage. 1902, 7,50 .#, gebunden 10,4. 
Meitermanns illuſtr. Dentiche Monatshefte jagen am Echluf; 

einer Beſprechung: „Als eine Mitgabe für das Leben von 
bleibendem Werte fei das in jeiner neuen Auflage weſent⸗ 
lich vermehrte und verbejjerte, gediegene illuftrierte Wert dem 
deutihen Haufe empfohlen.” 1205) 

Verlag der Buchhandlung des Waifenhaufes in Hallen. &. 

Brlefe und Zuſendungen filr Die Bereinsleitung 
find zu richten an den Borfipenben, 

Geheimen Dberbanrat Otto Sarrazin, Berlin» Friedenan, 
Raiferallee 82, 
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Bad Salzsehlirf Sgrtace 
Rheumatismus, Steinleiden. 
Ankündirungen des Bades, ein Hoft ärztlicher 

Bekundungen über erzielte Heilerfolge sowie 

Gebrauchsanweisung zur Trinkkur, welche, 
ohne das Bad zu besuchen und ohne Beruß- 

kranken mit grossem Erfolg vorgennmmen 
versandt durch die Bade-Verwaltung. [204] 

Das titterarische Echo. 
Halbmonatsschrift für Litteraturfreunde. 
Herausgeber: B erlin a Verlag: 

+ . Dr. Josef Ettlinger. Fontane & Co. 
[207] 

„Dept, wo das Litterarifche Eco faum noch im Zeit: 
Idniftens Etat des Pitteraturfreundes fehlen dürfte, fragt man 
fich immer wieder, wie e8 nur möglich war, daß ein ſolches 
Unternehmen nicht ſchon feit Jahrzehnten ins Leben gerufen 
wurde... Dan kann ſich es ichon nach dreijährigem Beſtehen 
überhaupt nicht mehr wegdenken.“ (Rhein.Weſtf. Ztg.) 

„Eine ausgezeichnete Zeitichrift . . ſehr feinfinnig und 
gewifienhaft geleitet . . .* (Chriflihe Welt.) 

„Der einjamfte Menich kann alio vermöge des Lıttera= 
riſchen Echos alle 14 Tage genau erfahren, was gerade in 
der litterarijchen Welt vor fid) geht. Das ijt die Bedeutung 
dieſer einzigartigen Halbmonatsjhrift, die wir unjern Leſern 
hiermit warm empfehlen. (Der Bund, Bern.) 

Vierteljährlich (Bei unmittelbarer Zufendung Probenummern 
3 Mark. Iniand 5.75, Ausland 4.4.) kostenlos. 

Empfehlenswerte Bäder. 

2. Wörterbücher der dentfhen Sprade, 
Detter, Ferd., Dentfhes Wörterbuch. Leipzig, ©. I. Göſchen. 

1897. 0,80 4. 
Duden, Konrad, Bolländiges Wörterbuß der deutſchen 

Sprade mit eiymologifhen Angaben, kurzen Saderklä- 
rungen und Berdeutfhungen der Fremdwörter, Leipzig und 
Wien. Berlag des Bibliograph. Inſtituts. 7. Aufl. geb. 1,65.4. 

Eberhard, Job. Aug., Synonymildes Kandwörterbud der 
dentfhen Sprade. 15. Wujlage von Dtto Lyon. Leipzig. 
Örieben. 1896. 11.4. 

Funds, Panf Imm., Deutſches Wörterbnd auf eiymologifde: 
Grundlage. Stuttgart, Hobbing u. Büchle. 1848. 3,25... 

Seinge, Albert, Deutſcher Sprachhort. Ein Sulwörterbud). 
Leipzig, Renger. 1899 |. 12,4. 

Henne, Moritz, Deutſches Wörterbud. Leipzig, Hirzel. 
1890 — 1595. Große Ausgabe in 3 Bänden „4 30, Steine 
Ausgabe in 1 Band 10 M. 

KAlnge, Friedrid, Etymologifdes Wörterbuch der deulſchen 
Sprade,. 6. Aufl. Strapburg, Trübner. 1899, XXV, 
510 ©. geb. 10.4. 

Mattbias, Th., Boffändiges Aurjgefahles Wörlterbuch der 
deutfhen Behiihreibung mit zablreihen Sremdwort · 
verdenifhungen und Angaben über Herkunft, Bedeutung 
und Fügung der Wörter. 2. volljtändig veränderte Auil. 
Veipzig, Dar Heſſe. 1902. geb. 1,0 .#. 

„anf, Hermann, Dentfhes Wörterbuch. Halle, Niemeyer. 
1890. 7,50... 

Weigand, Karl, Dentfhes WBörterdnd, 4. Aufl. Gießen 1881. 

Geldiendungen und Beitrittserflärungen (jährliher Beltraog 8 Marl 
| woflis die Yeitichriie und jonstige Erutrchriften des Vereins geliefert werden) afı 

die Gejdjäftsitelle 3.6. des Schagimetiters, 
Verlagebuhhändier Ferdinand Berggoid In Beriin WS0, 

Mopftraße 78. 

Briefe und Zuſendungen für die Beitfeprift an den Gerausgeber, DOberlehrer Dr. Oetar Streicher, In Berlin NWÖR, Paulitrahe 10, 
für bie iſſenſchaſtlichen Beibelte an Brotefior Dr. Paui Elerich im Berlin Wo, Mogltrahe 12, 
für das Werbeamt an Oberichrer a. D. Dr. Günther Saalield, Berlin: riedenau, Eponbolzitrahe 11. 

dir die Schriftleltung verantwortlig: Dr. Oslar Streicher, Berlin NWö2 Baulitraße 10. — Verlag des Allgem. Deutiden Spradivereins (F. Berggolb) Berlin. 

Drud der Buchdruderel bed Watlenhaufes in Halle a.d. ©. 
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Begründet von Berman Kiegel 

Im Auftrage des Borflandes”herausgegeden von Dr. Oskar $freider 

Die Zeltſchrijt kann auch durch den Buchhandel oder die Poft 
für 8.4 jährlid) bezogen werden. 

Diefe Zeltſchrift erſchelnt jährih swölfmal, zu Anfang jebes Monats, 
und wird ben Mitgliedern bes Allgemeinen Deutſchen Sprachverelns unentgeltlich 

geliefert (Sapung 4). 

Inhalt: Heeresſprache und Klaſſilerüberſetzung. Bon Hr. — Schlein haben, Schwein haben, Schleim haben auf jemand. Bon 
Prof. Dr. Hermann Danger. — $ 172 des Reichöitrafgefepbucht. Bon Oberlandesgerichtsrat Julius Erler. — Ein Nadywort zur 
»Gefahr für Deutih: Südweitafrila«. Bon Ostar Streidyer. — Zur Spradje des Freuerbeitattungsweiens. Won Prof. Dr. Hermann 
Dunger. — Kleine Mitteilungen. — Sprechſaal. — Bücherſchau. — Zeitungsigan. — Aus den Biweigvereinen. — Brieftajten. — 
Gejchäftliches. — Anzeigen. 

Heeren ein. Namentlich war dies unter Waubans Einfluß auf 

Beeresiprabe und Rlafiterüberiehung. dem Gebiet des Beſeſtigungsweſens der Fall. Die damals ein- 
In Nummer 10 des Jahrgangs 1901 dieſer Heitfchrift wird | gebürgerten Bezeichnungen haben bis vor wenigen Jahrzehnten 

das Buch von Mar Hodermann »Unſere Armeejprache im Dienfte | die deutjche Befejtigungstunft völlig beherrſcht. Bon großer Ein- 

der üjarüberfegung« einer eingehenden Bejpredjung unterzogen. | wirlung in gleichem Sinne waren ferner auch die Verordnungen, 

Der Herr Berfafjer diefer Beſprechung jagt dort u. a., der Anfang, | Reglements und Injtruftionen des großen Friedrich. Sie find 

auch umfre Heeresſprache zu fünbern, jei gemacht. Sie ſchleppe in Wortihap und Redeweiſe meiſtens halbfranzöſiſch und regten 

aber noch manden Fremdling mit fich herum, manche Wendung, | aus leicht begreiflichen Gründen zu eifrigfter Nachahmung an. 

die trefjliches Kaſernendeutſch jein möge, aber ficherlid nicht gutes So trat die preußifch = deutjche Heeresſprache in das 19. Jahr: 

Deutjch ſei — man jolle fich nicht Inechten laffen von der Sprache | hundert ein und fo blieb fie bis in deffen zweite Hälfte, Erſt 

alter Exerzierreglements ufw. Man bat damit die Heeresipracdhe | nad) dem Kriege von 1870/71 macht ſich allmählich das Beſtreben 

gewiſſermaßen vor den Michterfiußl des Spradjvereind gezogen. | geltend, die Dienjtvorichriften von frenıden Spracdbroden zu 

Es wird erlaubt fein, fie zu verteidigen oder doch wenigſtens reinigen, ihnen daneben aud) eine Mmappe, leicht verjtändliche 

ſich zur Sache zu Äußern«. Fafjung zu geben und in Friegsgefhichtliden Darftellungen ber 

Bor allen Dingen erjdeint es notwendig, feitzuftellen, was | Molttejchen lichtvollen, einfachen und fachlichen Schreibweife mehr 
denn eigentlid, als Heeresſprache anzufeben ift und was nicht. | und mehr Geltung zu verichaffen. Zunüchſt war dies der Fall 

Die Heeresiprache ift eine Fachſprache. Als ſolche umfaht fie | bei Bearbeitung und Herausgabe des fogenannten Generaljtabs- 

zunächſt eine gewifje Anzahl von Kunſt- oder Fachausdrüden, | werfes über den Krieg 1570/71. Da Beginn und Abſchluß diejes 

deren jie bedarf, um die Einrichtungen bes Heeres, die Obliegen- | umfangreichen Wertes faft durch ein Jahrzehnt voneinander getrennt 

heiten der dem Heer angehörenden Perjonen, ihre Ausbildung | jind, jo erklärt es fich, daß die einzelnen, heftweiſe heraus— 

und Tätigfeit, ihr Tun umd Handeln in Krieg umd Gefecht | gegebenen Abſchnitte in jehr verjchiedenem Imfange den oben an— 

deutlich und ohne die Möglichteit eines Miverftändniffes zu be- | gedeuteten Grundjäßen gerecht werden. Iſt in den erjien Ber: 

zeichnen. Im Zufanmenhang damit und in Bezug auf diefe | öffentlihungen von Berdeutfihung militärischer wie allgemeiner 

Dinge bedient fie ſich gewifjer Sapfügungen und Redewendungen, | Ausdrüde ned; wenig zu fpüren, jo tritt zum Ende mehr und 

die ihr eigentümlich find, und die fich im allgemeinen Sprad- | mehr die Abſicht hervor, auch die dienftlih noch vorhandenen 

gebraud nur dann finden, wenn jie aus der Heeresipracdhe über: | Fremdausdrücke zu überjepen oder wenigjtens zu umjdreiben. 

nommen find. Die Zahl der militärijchen Fachausdrücke iſt ſehr Weitere Unterjchiede zwiſchen den einzelnen Mbjchnitten des Ges 

groß. Sie wächſt mit der Weiterentwidlung des Heerweſens und jamtwerfes ergeben ſich dann noch dadurch, daß wie bei allen kriegs— 

mit der Aufnahme neuer technischer und jonftiger Einrichtungen. | geihichtlihen Bearbeitungen jo auch bier die erſte Sichtung der 

Bezeichnungen wie Mehrlader, Schnellladefanone, Maſchinen- Duellen, die Zujammenjtellung des Gemwonnenen und jchliehlich 

gewehr, Feſſelballon, Luftschiiier, Verlehrstruppen find Neu: auch die Darjtellung der einzelnen Abſchnitte verjchiedenen Offizieren 

ihöpfungen der legten Kahre. übertragen wurde. Deren Arbeiten wurden dann von höherer 

In den erjten Abſchnitten der Entwidlung des neueren Heer- | Stelle zujammengefürzt und, joweit nötig, unter einheitlichen 

weiens find die Fachausdrũcke fait durchweg deutjch. Unter dem Ein- | Gefidyispunft gebracht. Es wird umter joldyen Umjtänden aud 

fluß des italientichen Söldnertums fanden dann vielfach aud) | in der dem Drud übermittelten Faſſung vieles ſich finden, was 

italienische Bezeichnungen wie Capitano, locotenente u. dgl. Eins | lediglich) auf perſönlichen Geſchmack und perfünlide Schreibweiſe 

gang. Und als jchließlihh im 17. Jahrhundert der franzöfiiche | zurüdzuführen ift. 

Soldat mit allem, was drum und dran hing, zum Allerwelts— Daraus ergibt ſich, daß weder dad Generalſtabswerk noch 

muſterſtũck wurde, da drang auch bald franzöſiſche Redeweije und | eine andere der »Rublifationen« des Generalſtabes als eine bes 

jranzöfiiche Fachſprache bei den Heineren und größeren deutfchen | jonders zu bevorzugende Duelle für die Kenntnis unſrer Heeres— 
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prache anzujehen find. Sie ftehen in diefer Hinſicht nicht höher 

als irgend ein anderes gut geſchriebenes Buch über militäriſche 
Verhältnifje, und es bleiben uns als einzige, dafür aber auch zu— 
verläffige Quelle für die Heeresſprache die zahlreihen Dienjts 
vorjdriften. Es gibt deren einige Hundert. In der ſprach— 

lichen Umgejtaltung und Säuberung dieſer Dienſtvorſchriften ift 

nicht bloß, wie ber Herr Beiprecher de Hodermannſchen Buches 

wähnt, ein ⸗»nfang gemadjt«. Mein, wir arbeiten ſchon jeit 

mehr ald 16 Jahren in diefem Sinne und find vielleicht weiter 

vorgeſchritten als irgend eine andere Facı- und Berufsipradhe. 
Jede Neubearbeitung einer Dienjtvorichrift bringt neben ftilis 

frischer Befjerung und Ausfeilung auch die Ausſcheidung überflüffiger 

Fremdwörter. Daß hierbei nod) nicht alle Anleitungen und Ans 

weifungen an bie Reihe tommen tonnten, fit ohne weiteres Har. Was 

aber im alltäglichen Gebrauch ift, lann tatlächlich »in der Diltion ala 

muftergäiltig und einmandfreie angejehen werden. Wenn aud) in 
ſolchen Büchern noch anſcheinend überjlüjjige Fremdwörter jichen 

geblieben find, fo find fie nicht überjehen worden. Vielmehr ijt 

es geichehen, weil man eine völlig befriedigende Verdeutſchung 
noch nicht glaubt gefunden zu haben, oder aus weiter andern unten zu 
erörternden Rüdfichten. Da iſt beijpieldmweije dad Wort Detachement. 

»Abteilung« erſcheint dafür als eine durchaus brauchbare Über: 
fegung und ift auch unter beflimmten Berhältniffen dafür ans 

gewendet. Allgemein aber läßt ſich dieſe Überfepung nicht ans 
wenden. Denn mit Abteilung verbindet man bereits einen jejt- 

ftehenden Begriff, indem man darunter ein halbes Regiment 

Seldartillerie veriteht. Wollte man unter der gleichen Bezeichnung 

einen neuen, zweiten Begriff, den deö Detachements einführen, 

jo wären Berwechjelungen und Mißverſtändniſſe nicht unmahr- 

ſcheinlich. Diefe aber find im Kriege verhängnisvoller als irgend 

wo anders. 

Oder Avantgarde. Sie war im Entwurf der frelddienftordnung 

von 1886 bereits durch Vorhut erjegt worden. Kaifer Wilhelm IL. 

ordnete aber die Beibehaltung des biäherigen Ausdruds an, weil 
Vorhut bisher einen Teil der Avantgarde bezeichnet hatte und 
deshalb Verwechſelungen zu beforgen jeien. Heutzutage wären 
Schwierigkeiten in diefer Hinſicht nicht mehr zu beforgen. Und 
doch hat ınan im Jahre 1900 Avantgarde ftehen lafjen. Vielleicht 
aus folgendem Grunde. Ein Teil der jegigen Avantgarde heit, 
wie aud ſchon früher, Vortrupp. Wenn nun ein Savallerijt 

mit mehr oder minder wichtiger Meldung zum Bortrupp reiten 
foll, fo wird er diefen mit Avantgarde weniger leicht verwechſeln 

als wie mit Vorhut oder gar Vortrab. Alle diefe Worte der 
Abwechſelung zuliebe nebeneinander zu gebrauchen, wie der 
Beiprecher des Hodermannſcheu Buches will, wäre grumbdfaljch. 

Die Heeresiprache duldet feine Doppeldeutigfeit der Worte und 

geitattet auch nidıt die Bezeichnung desjelben Begriffs durch ver- 
fchiedene Ausdrüde. Ich will nicht unerwähnt lafien, dab in 

Dfterreich Avantgarde durch Vorhut erjept ift. Dort haben aber 
bie Unterglieberungen ganz; andre, für uns wenig nahahmungs- 
werte Bezeichnungen. 

Bejondere Erwähnung finden die in den Kommandoworten 
noch mehrfach) ſich vorfindenden fremdwörter. Obwohl fie zum 

allergrößten Teil leicht zu überfegen oder zu erjepen wären, bat 

man fie doc) in Geltung belafjen. Alle Kommandos, jo wie fie 

nun einmal find, haften jedem geweſenen Soldaten derart in der Er: 

innerung, daß er fie rein mechaniſch, ohne auch mur im geringjten 

nachdenken zu müffen, ausführt. Bei neueingeführten Kommandos 

würde das nod) für Jahrzehnte nicht der Fall fein. Es ift jogar 

nicht ausgeichloffen, daß infolge davon gerade in der Hitze des 

Geſfechts von Yandwehroffizieren oder jonftigen Dienjtgraden des 
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Beurlaubtenftandes faljche Kommandos abgegeben würden, und 
daraus fann dann natürlich wieder allerlei Unheil entjtehen. — 

So viel über bie jeftftehenden Fahausdrüde unjrer Heeres- 

ſprache. Wenden wir und nunmehr zu den ihr ebenfalls eigen- 

tümlichen Redewendungen und Wortfügungen, mit denen gemifie 
militärische Vorgänge, Tätigteiten und Borrichtungen in ftets 
gleicher Weiſe bezeichnet werden. Hier herricht weniger Beſchränlung 
und Beſtimmtheit. Meiſt find mehrere gleichwertige Sachbildungen 
möglid. Aber immerhin nur einige. Nicht jede beliebige ijt 

anwendbar, jo fange man eben im Rahmen der Heeresſprache 
bleiben will. Einige Beiipiele; man jagt: die Zelte aufichlagen, 
aber nicht: aufbauen oder aufricdten. Wan fagt: das Gelände 

erfunden, nicht: unterfuchen, Schühen entwideln, nicht: entfalten 

oder ausſchicken, das Teuer eröffnen oder beginnen, nicht aber: 

anfangen; man jagt: ben Marſch antreten, die Artillerie vorziehen, 

eine Spipe vorjdieben, dagegen eine Patrouile vorſchicken, das 

Gefecht abbrechen, eine Aufitellung nehmen. Ale diefe Wen: 

dungen lafien ſich ebenſowohl wie die eigentlichen Fachausdrücke 

ohne Zwang der gebildeten deutfchen Spradje einfügen, und wenn 
dies geichieht, jo haben wir die Heeresiprache jo verwendet, wie 

fie es verlangen darf und wie fie in den neuen Dienftvorjchriften 

wie auch in wirklich guter Fachliteratur tatjächlich verwendet wird. 

Nach dem bisher Geſagten darf behauptet werden, daß e3 feined- 

wegs die bdeutiche Heeresſprache der Gegenwart ift, die Kerr 
Hodermann feiner Gäfarüberjegung und neuerdingd® auch der 

Kenophonübertragung dienjtbar maden will und dienjtbar gemacht 

hat. Er Holt ſich nämlich den Woriſchatz feiner angeblichen » Armee: 

ſprache nur aus einigen wenigen Dienſworſchriften und daneben 

aus einigen kriegswiſſenſchaftlichen Werten, die nod) dazu vor 
mehr als 20 Jahren erichienen find; fie nehmen alio vielfad auf 
Dinge und Einrichtungen Bezug, die im heutigen Heerweien gar 
nicht mehr vorhanden find. Vielleicht in richtiger Ertenntnis des 

foeben Geſagten hat Hodermann in feiner neueren Schrift: »Bor: 

fchläge zur Xenophonüberfegung im Anſchluß an die deutſche 

Armeeſprache⸗ noch weitere Friegsgeichichtliche Werte herangezogen, 

u. a. die vom großen Generalitab herausgegebene: Geſchichte des 

deutſch⸗ dänischen Serieges 1864 und die Geſchichte des 2. Schlefifchen 

Serieged 1744— 1745. Er begründet diefe Auswahl damit, daß 
man in erjterem Wert dem Bejtreben, gegen die Fremdwörter 
zu Felde ziehen, zuerft (?) mit Entichiedenheit Ausdrud verliehen 

babe, ein Beitreben, welches in dem legteren in noch zielbewwußterer 

Weiſe ſich geltend made. Das heißt doch mit anderen Worten, 
dab Hodermann nunmehr Quellen einer beiferen Heeresiprache 

gefunden zu haben glaubt. Darin aber liegt ein Widerjprud. 
Es fann nur eine Heeresſprache geben, die natürlich ebenfowenig 

für ewige Zeiten unabänderlich feſtſteht wie unſere deutiche Sprache 
überhaupt. Mit der Weiterentwidlung ändert ſich auch der Inhalt 
und Umfang dejien, was wir der Facipracdhe zu entnehmen 

haben. Wäre aber, was tatfädylich nicht der Fall ijt, aus den 

angeführten Werten die nunmehr gültige Heeresipracdhe zu holen, 

fo ergäbe ſich ein Widerjprudy mit dem Dienftvorichriften, die doch 

allein maßgebend fein können. Man hat es gerade der Darftellung 
des zweiten ſchleſiſchen Krieges in der Kritif zum Vorwurf gemadıt, 

dab fie fich in ihrer ftartverdentichenden Nedeweife zu fehr von 

der Dienſiſprache entierne und dadurd das Berftändnis der ge 

ſchilderten Borgänge nicht erleichtere, jondern beeinträdhtige. — 

Spätere Beröffentlihungen des Generaljtabs juchen diefen Tadel 

auc zu vermeiden. 
Hodermann bemüht fich, für die lateinischen und griechiichen 

Fahausdrüde ſtets eine möglichit große Zahl deuticher Wendungen 
zu finden. Ich halte dies nicht für zwedentiprechend, Es ijt 
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ichon darauf hingemwiefen worden, meshalb gerade bie Heeres— 

fpradhe Wert barauf legt und legen muß, baf jeder Fachausdruck 

uns einen beftimmten Begriff wiedergibt und Mißverſtändniſſe 

nicht zuläßt. Und fo muß denn auch in der Überjepung für jeden 
Fahausdrud eine beftimmte, ſiets gleich bleibende Verbeutichung 

zur Verfügung gejtellt werben. Nur auf diefe Weife ift die völlige 
Richtigkeit der Überjegung gewährleiſtet. Sogenannte Parallel: 
ausdrüde verwiſchen in der Fachſprache meiltens die Klarheit. 

Gewiß wird die ſprachliche Schönheit ber Verdeutſchung wachen 

bei angemefjenem Wedel in Wort und Ausdruck. Aber ſolch 

ein Wechfel im Ausdrud fept aud) völlige Beherrſchung bed Gegen⸗ 
ftandes, erichöpfende Kenntnis der Fachſprache mit all ihren 

feinen und feineren Unterſchieden und Abjchattungen voraus. Ob 
eine ſolche bei jedem Lehrer ber alten Sprachen hinſichtlich des 
Heerweſens ſtets vorhanden it, bleibt mir zweifelhaft, Beim 

Scyüler können wir fie keinesfalls vorausſetzen. 
Habe ich bisher nachzuweiſen verjucht," dak Hodermann bie 

deutfche Heeresſprache zum Teil an falſcher Stelle gefucht Hat, fo 

muß ich nunmehr noch Hinzufügen, daß er das Gefundene vielfach 

auch faljch verftanden und faljch verwendet hat. Es werben Nedes 

wendungen aufgefpürt und aufgeführt, die dort, wo fie ftehen, 

etwas ganz andere bezeichnen, als das, was fie in ber beabs 
fihtigten Überjegung wiedergeben follen. Ich werde das an 
einigen Belipielen zeigen: in armis esse ift fehr wohl durch »unter 
dem Gewehr ftehen« zu überfegen. Alle fonft noch hervorgeholten 
Bendungen (S. 8) haben anderen Sinn. 3.8. das IV. Armees 

forp8 »jtand gefechtäbereit«, d.h. es war derart aufmarſchiert, 

da es ohne Zeitverluft in das Gefecht eintreten konnte. Dabei 

fann bie Infanterie ihre Gewehre zufammengejeht haben und 

ruhen, — arma abicere — die Waffen wegwerfen. Alle anderen 

Wendungen (S. 9) ergeben anderen Sinn. — carri — Karren gab 
es vor 32 Jahren, heute nicht mehr. »Fahrzeuge « ift ber richtige 

Auddrud. — cognosco iſt mit erfunden zu überfeßen. Relognos⸗ 

zieren ift längft abgeſchafft. »Auftlären« fagt man in der Regel 
in Bezug auf den Feind. 3. B. einen Wald aufklären (ob vom 

Feinde etwas darin ift), einen Wald erfunden (in Bezug auf 

Gangbarfeit). — eonvenio: der »terminus Rendez - vous« (©. 10) 

ift längſt nicht mehr im Gebrauch. Man fagt: »Sammelplap« 

und in anderem Sinne »Marjchhalte. — incitatus (S. 13): Wenn 

ineitato cursu mit »im Laufſchritt · überjegt werden joll, jo paßt 

sin ſchnellſter Gangart« nicht, da dies nur vom Weiter gejagt 
wird. — ratio ordoque itineris (S. 18) würde genau bem beutfchen 

»Truppeneinteilung und Marjhordnung« entſprechen. »Marid): 

reihenfolge« gehört nicht der Heeredipradie an. Marſchplan und 
Marichtableau find etwas ganz anderes und das legtere Wort iſt 
feit langer Zeit durch »Marjchtafele erfegt. — sareinae. Dafür 

Tornifter jagen zu wollen, erſcheint doc; gewagt. Weshalb nicht 
einfach »Gepäd«. Der Tornifter ift doch nur eine bejtimmte Art 

von Gepäd. — eircumvenio (S. 25) ift wohl durch »umgehen« 
richtig wiedergegeben. »Umjaflen« aber gibt einen völlig anderen 
Begriff. — elamor läht ſich doc, jehr einfach durch »Schlachtrufe 
überjegen. Es erjcheint nicht angemefjen bei römiſchen Verhält: 
nifjen vom »Hurrarufe zu jprechen. — confertus (©. 26) — ge 

ſchloſſen. Aufgeſchloſſen ift durchaus nicht dasjelbe. — interieotis 

sagittariis (S. 30) durch: »mit gemiſchten Waffen« wiedergeben 

zu wollen, tft grundfalich. — pilum (S. 34): da8 Speerwerfen 

als fFeuerart zu bezeichnen, erjcheint mir doch als eine nicht zu 
bifligende Übertragung heutiger Begriffe auf weit zurücliegende 
Zeiten. Ebenfowenig wird man etwa von »Schnelljeuer« oder 
»da8 feuer eröffnene reden bürfen, während natürlich das viel 

allgemeinere Wort ⸗Geſchoßhagel · durhaus zuläffig ericheint. — 
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Zmınijdee (S. 8) foll durch »Brot« überfegt werden. Das iſt 

unrichtig. Die von Hobermann angezogene Stelle bezieht fich auf 

Berhäftniffe des zweiten ſchleſiſchen Krieges, die heutzutage gar 
nicht mehr vorhanden find. — iaiaıov (S. 17) fann gewiß beffer 
durch »Biered« als durch Karree überjegt werden. Eine Täte 

oder Spike hat aber weber das eine noch das andere; vielmehr 

gibt es nur eine »vordere Seile« ujw. — oxeroypioos (5. 26). 

Was unter diefem Worte über deutſche Bagagen und Train ges 
fagt wird, ift zum großen Teil unrichtig. Ebenfo gehört die vor: 
geichlagene Überfegung »Trainkuecht« der Heeresſprache nicht an. 
Dieje fennt nur ZTrainjoldaten und Trainfahrer. 

Was ic) angeführt habe, wird mehr als hinreichen, um dar—⸗ 
zutun, wie wenig es bie eigentliche deutiche Heeresſprache ift, die 

Hodermann feinen Klaffiferüberfegungen zu grunde gelegt hat. 

Damit fallen dann aber auch alle die Vorwürfe in fich zufammen, 

„bie ber Herr Beiprecher des Hodermannſchen Buches der Heeres- 
ſprache macht, ohne geprüft zu haben, ob das, was er tabelt, 

auch wirklich vorhanden ift. 

Ehe ich mid; dazu wende, die erhobenen Vorwürfe im einzel 
nen zu beleuchten, möchte ich noch vorher zwei Behauptungen in 

Bweifel ziehen, nämlich die, daf die lateinische Sprache ſich für 

fein Gebiet jo reich und allverftändlic; entwidelt hätte wie für 

das des Heerweſens, und ferner, daß die militäriiche Fachſprache 
bei den Römern weit mehr Gemeingut aller Gebildeten geweſen 
wäre, als dies bei uns ber Fall jet. 

Der erjten Behauptung gegenüber möchte id) nur an das Ge— 
biet des Nechtöleben erinnern, und der zweiten gegenüber wage 
ich zu behaupten, daß die Taten eines Großen Kurfürften, eines 

Friedrichs des Groken, die begeifterte Vollserhebung zur Zeit 
der Bejreiungstriege, daB die faft ein Jahrhundert beftehende 

allgemeine Wehrpflicht, die Einrichtung des einjährig=freimilligen 

Dienstes, die in ſtets mwechjelndem Gelände ftattfindenden Herbits 

übungen, daß endlich, die deutſchen Einigungsfriege mit der ganzen 
Literatur, die an fie anfnüpft, daß alles dies zuſammengewirkt 

hat, in der deutichen Heimat ein fo allgemeines Verſtändnis für 

ſoldatiſche Dinge, eine fo rege Anteilnahme an ihnen zu erzeugen, 

wie bei feinem anderen Volle der Welt. So bedeutet es in ber 
Tat fein Wagnis, »die lateiniihe Soldateniprache in deutjcher 
Soldatenfprache wiederzugeben«. Ich kann verfihern, auch die 

legtere ift »gebildete® Deutihe., Wo es anders erfcheint, liegt 
ed nicht an ihr, fondern an dem, der fie anwendet. 

Ganz unnötig find die Vorfchläge, die von dem Herm Be- 

ſprecher des Hodermannſchen Buches für weitere Säuberung und 

Verbefierung der Heeresiprache gemacht werden. Denn Gros, 

Avantgarde uſw. läht ſich — wie nachgewiejen wurde — buch 

bie vorgeſchlagenen Ausdrüde nicht verdeutſchen, weil bieie 

bereitö einen Teil der zu verbeutichenden Begriffe bezeichnen. 

Töte und Queue find feit mehreren Jahren durch »Anfange und 
»Ende« verbeuticht. (Vergl. Nr. 5 Sp. 157 dief. Zeitihe.) — 
»Operationsfähig ſtehen gehört der Heeresipradhe gar nicht an. 

Die »prädtigen Erfapwendungen« haben wiederum ſchon eine 

beftimmte ganz andere Bedeutung. — Recognoscieren und ab- 
patrouillieren gehören faum mehr der Heereäipradhe an. Man 

fagt »erfunden« und »abiuchene — »Aufuhre bat Aufnahme 

gefunden. Verpflegung ift aber doc etwas anderes als Proviant. 
8-8. umfafjen die Berpflegungstfolonnen 1. die Proviant: 

folonnen, 2. die Fuhrparkfolonnen, 3. die Feldbäckereilolonnen. 

— KRendez- vous ift jeit 15 Jahren ausgemerzt. — Weshalb 
Detachement fich nicht ohme weiteres durd Abteilung überjegen 

läht, wurde auseinandergejegt. »Abordnnung« ift die bienftliche 

Berbeutichung für »Deputation«. — Augmentation tft durch ⸗Er⸗ 
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gänzung« erfeßt (vergl. Zeitichr. 1900, Sp. 9). — Vedette ift etwas 
anderes als Reiterpoſten. Mäheres ſ. F. D. Bifler 254 uff. 
— Wo für »formieren« »ordnen« oder »aufftellen« paßt, wird 

dieſe Überfegung auch angewandt. — Forcierte Märſche find der 

heutigen Heeresſprache fremd. — Marſchtableau ift längſt durch 

Marichtafel erfeßt. — Wendungen wie » Ergreifen der Initiative« 

ujw. find feine allmählich veraltenden Ausdrücke, ſondern ftehen 

im vollen Gebrauch. Eine wirklich; brauchbare Erfapwendung zu 

finden, wäre des Nachdenkens wert. — ⸗Sich in Bereitichaftt: 

jtellung befindene, jällt der Heeresfprache nicht zur Laſt. Diefe 

fagt: »eine Truppe nimmt eine Bereitichaftsaufftellunge und 
verſtehht darunter eine ganz beftimmte Art der Aufjtellung, wie 
man ja auch von Baradeaufitellung ſpricht. Man jagt durd)- 

aus, wie gewünjct wird: die Truppen fteben zum Abmarid) 

bereit. Nicht bloß der militärisch gebildete Menſch hat 
unter Gefechtsabſchnitt einen zeitlichen Abſchnitt zu verfichen,« 

fondern einfach jeder. Nur Hodermann (5.32) wirft -Gefechts- 

abjchnitt«e und »Nbjchnitt einer Gefechislinie« als gleichbedeutend 

durcheinander. — Zur Beruhigung fann ich mitteilen, daß ber 

NAusdrud: »die Hand auf die Wege legen« feit einigen Jahren 
nicht mehr in der Felddienſtordnung fteht. 

Ih Hoffe, nachgewieſen zu haben, daf der Herr Beipredher 
des Hobdermannichen Buches die Heeresiprache der Gegenwart vieler 
Dinge wegen angreift, die gar nicht vorhanden find. Die Heeres- 
ſprache fühlt fich rein von allen den Flecken, die ihr angedichtet 

werden, und empfiehlt ſich andern Fachſprachen ala 

Muſter zur Nahahmung. Fr. 

Schlein baben, Schwein baben, Schleim haben 

auf jemand, 

In einer Zufchrift an die Schrüftleitung macht Herr L. Irmiſch 

in Braunſchweig aufmerkfam auf die in mandıen Mundarten vor- 

tommende Nedensart ‚Schlein haben‘ d. i. Glüd oder Erfolg 
haben und jpricht die Anficht aus, daß daraus vielleicht die be- 

fannte, aber ihrer Herkunft nach nicht aufgeklärte ſtudentiſche 

Nedendart ‚Schwein haben‘ entftanden ſei. Dieſe Vermutung it 

nicht zutreffend. Schon aus fautlicden Gründen muß ein Zus 

jammenhang zwiſchen Schein und Schwein enticieden zurlick⸗ 

gewiefen werden. Man gebraucht ja aud) in diefem Sinne nicht 
nur ‚Schwein‘, fondern ebenſo ‚Sau‘; die ‚Glücksſau‘ ift nicht 

minder üblich als das , Glücksſchwein“. Auch die Bedeutung der 

beiden Redensarten ift nicht ganz gleich. Herr Irmiſch jagt 

felbft, daß ‚Schlein haben! nicht im Sinne von unverdbientem 

Glücke oder Dujel gebraucht werde, wie ‚Schwein haben*, daß es 

einen Erfolg, ein Glück bei Hleineren Unternehmungen bezeidne. 

Ferner iſt „‚Schlein® männlichen Gejchlechts; man jagt »Teinen 

Schlein haben«, 

Gehen wir zumächjt einmal zu, wie die Redensart »Schwein 

haben« zu erklären iſt. Heyne leitet fie im Grimmſchen Wörter- 

buch aus dem Sartenjpiel ab. Auf alten Karten zeige das 
As oder Daus eine Sau; danadı fei die Harte felbit die Sau 

genannt worden. So fage ber berb = volfstümliche Abraham 

a Sancta Clara: »So ſeynd ja in der Karten vier Sat: Aichel— 
fau, Schellenſau, Herzſau, Grasſau, und weilen die Salt mehrer 

gelten als cin König, fo ift das ja ein ſäuiſch Spiele. Weil das 

N3 (die Sau) im Spiele Glück bringe, bedeute es ſelbſt Glück. 

Freilich weiß jeder Nartenfpieler, dak cin AS noch keineswegs 
immer ben gewünſchten Erfolg bringt. Und Schwein bedeutet 
nicht einfach Süd, ſondern ein unverdientes, unerwartetes Glüd. 

Zeitfhrift bes Allgemeinen Dentfhen Spradvereind XVII. Jabrgang 1902 Nr. 6 168 

Darum ziehe ich die Erklärung vor, die u.a. von Bordardt: 
Wuſtmann (Sprichwörtliche Redensarten? S. 433f.) angegeben und 
ausreichend belegt wird. Bel Wettipielen, Schligenfeften u. dgl. 

bejtand früher der legte Preis im einem Schweine, Wer Dielen 

legten, wenig geachteten Preis davon trug, verdiente eigentlich 

feinen Brei; »der lebte Sieger ift ja eigentlich ein halber Be- 

fiegter, und der Gewinn des Schweine war mehr ein Spott, 

mindejtens ein zweideutiger Triumph; pflegte es doc auch mit 

fpöttiichen Glückwünſchen vom Pritichmeifter überreicht zu werben«. 

Dies ſtimmt am bejten zu der jepigen Bedeutung des Ausdruds 
Wenn alfo die Redensarten »Schwein haben« und »Schlein 

haben« mit einander nichts zu tun haben, fo fragt fi nun, wie 

die letztere zu erflären iſt. Schlein Haben iſt eine Nebenform für 

das in Obers und Mitteldeutichland vorfommende ‚Schlaun haben‘. 

‚Der Schlaun‘ bedeutet »guten, raſchen Fortgang bei der Arbeit; 
‚teinen Schlaun haben‘ heift langlam, träge fein. Im Bayrifchen 

Wörterbuch finden wir neben »der Schlaun« auch »Schläune« 

in der Bedeutung von Eile, Eifer; in älterer Spradie hieß cs 

auch »die Schlaunee, Häufiger als diefes Hauptwort ift das aus 

bemjelben Stamme gebildete Zeitwort ſchlaunen oder ſchleunen 

— von falten gehen, eilen, mbd. slünen, sliunen, wovon unfer 

jhleunig, bejhleunigen, Beſchleunigung abgeleitet ift. 
»Sclaunen« war im älteren Neuhochdeutſch bis zum 17. Jahr—⸗ 

hundert ganz gewöhnlich, in dem oberdeutichen Wundarten lebt 

es jept noch fort. So ſchreibt Yuther: Da der König mit jeinem 

Volt jahe, das jm jo ſchleunet und glüdet zu feinem Königs 

reiche — und Matgefius jagt von dem faulen: »dem fchlaunet 

die Arbeit nichte. In Bayern fragt man: Wie ſchlaunt's (fchleint’e, 

jchleimt’ 8)? Much ſich Schlaunen (ichleinen) gebraucht man 

dort im Sinn von ich beeilen, vafch vorwärts machen. Wer aljo 

Schlaun oder Schlein hat, findet mit feinem Werte guten 

Fortgang, Erfolg; feine Sache wird ‚beichleunigt‘. 

Wie erwähnt, fommt vereinzelt neben Schlaun aud) Schläum 

(Schleim) in diefem Sinne vor, wie ſchon im Altdeutfchen sliumen 

neben sliunen erjcheint. Dieje Form hat aber nicht® zu tun mit der 

in der Überschrift an dritter Stelle aufgeführten Nedensart seinen 

Schleim haben auf jemand«. In den Frliegenden Blättern 

jtand vor kurzem folgendes Geſchichtchen (31. Jan. d. 3.), das eine 

Anfrage bei der Schriftleitung veranlakte: » Empfindlid. Warum 

hat denn der dide Müller auf einmal auf unſern Anutsrichter 

einen joldien Schleim? — Er hat neulich zum Grundbuch angemeldet, 

daf er jegt verheiratet ift, und das hat der Amtsrichter aus Ver⸗ 

jehen unter den ‚Diöpofitionsbeichräntungen‘ eingetragen.e Der 

Bufammenhang lehrt, dak »Scleim Haben auf jemand« jo viel 

ift wie erbittert fein, ärgerlich jein über jemand, Nach dem 

Bayriſchen Wörterbuch jagt man auch einen Schleim friegen, einem 

einen Scyleim machen — jem. ärgern; ferner »das jchleimt mich⸗ — 

das ärgert mich, ich jchleimen — zornig fein. Wie kommt Schleim 

und jchleimen zu diefer Bedeutung? Nach den überzeugenden 

Ausführungen Heynes im Deutſchen Wörterbuch erflärt ſich dies 

daraus, daß Schleim in früherer Zeit auch von der Galle und 

anderen Süften gelagt wurde, die nadı damaliger Anschauung 
Zorn und Ärger veranfafien. In einer eben dort angeführten 

Stelle aus Günther heißt es, daß es für »ein von Gall und 

Gifft verderbt Bemüthe« das bejte Mittel fei, »durch eine Meinis 

gung den Schleim binmweg zu führen« Hier beſteht alfo der 

Schleim aus Gift und Galle. Das find aber zwei Begriffe, die 

im Bolfdmund mit einer befonderen Vorliebe für Ärger, Verdruf, 

Zom gebraudjt werben. Man denke nur an Wendungen wie 

voll Gift und Galle fein, Gift und Galle fpeien, feine Galle an 

jemand auslajjen, gallig oder jhiwarzgallig fein, giftigen Mund 
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und böfes Herz (Quther), giftig fein auf jemand, einen Gift haben 

auf jemand (bayriih) u. a. Much eine andere Stelle, die im 

Grimmichen Wörterbud) angeführt ift, zeigt uns diefe Bedeutung 

von Schleim. In einem alten Arzneibuch wird ein Mittel ent- 

pfohlen, »da& fürnehmlich dienftlich dem zähen, aroben und biden 

Schleim von dem Him, Haubt . . . ſammt der Gallen und 

Melancholey zu purgiren«. Alſo helßt Schleim haben auf 
jem. foviel wie Gift und Galle haben, zormig und ärgerlich jein 

gegen jemand. 

Dresden. Hermann Dunger. 

$ 172 des Reichsſtrafgeſetzbuchs. 

In Nr. 3 der Beitichrift Sp. 69F. tadelt Herr Oberlehrer Dr. 

Karl Schefiler die Faſſung des $ 172 des Reichsſtraſgeſetzbuchs. 

Ich glaube, dak die Geſetzesſſelle diefen Tadel nicht verdient. Sie 

lautet: »Der Ehebrud wird, wenn wegen besielben die Ehe ges 

ſchieden iſt, an dem jchuldigen Ehegatten, ſowie deſſen Deitfchuls 

ichuldigen mit Gefängnis bis zu ſechs Monaten bejtraft.« Sp. 70 

jagt nun Herr Scheffler wörtlih: »Danadh muß es alfo heiken: 

‚an dem jchuldigen Ehegatten, ſowie (an) deſſen Mitichuldigem‘, 

wert, wie es hier zweiſellos der Fall ift, die Einzabl, der andere 

der beiden Ehegatten, gemeint ift; „am defien Mitichuldigen* 

fönnte man nach ftrengem Sprachgebraudye nur auf eine Mehr: 

heit beziehen.e Aber die Borausfegung, daß bier ziveifello® die 
Einzahl gemeint jei und als Mitichuldiger der andere der beiden 

Ehegatten angeſehen werde, trijit nicht zu. Der andere Ehegatte 
fommt hier als Mitichuldiger gar nicht in Betracht.) Vielmehr iſt 
— morüber in Rechtölchre und Rechtiprechung kein Zweifel herricht 

— bei dem Ansdrud » Mitfhuldiger nur an die zu denfen, mit 
denen der Ehegatte außer der Ehe Geſchlechtsverkehr gepflogen 

hat. Diefe find es, die fich des Ehebruhs mitihuldig machen 

und daher der Strafe verfallen. Sie find unter dem Ausdruck 

»an dejjen Mitichuldigen« zu verſtehen. Entfällt fonad die Vors 

ansfegung, daß ala Mitjchuldiger der andere Ehegatte in Betracht 

fomme, mithin die Einzahl gemeint jein müſſe, jo ift anderfeits 

doc auf den erjten Wlid zugugeben, daß die Einzahl gemeint 
fein könnte. Wäre die Einzahl gemeint, jo wäre der aus— 

geiprochene Tadel, wie Scheffler überzeugend nachgewieien bat, 
allerdings beredytigt. Allein der Gejepgeber fpricht hier nicht von 

einem Mitjhuldigen, jondern von mehreren Mirichuldigen. Er 

hat eben die Mitläter im Auge. Daß der Gejepgeber nicht die 
Einzahl, jondern die Mehrzahl gemeint hat, gebt in&bejondere 

aus dem Spradgebraucde des Strafgeſetzbuchs hervor. uch 

an anderen Stellen wird von dem Täter in der Mehrzahl ges 

iprochen, jo im $ 174 »die Bormünder), die Pflegeeltern, die Ers 
zieher«, im $ 266 »Vormünbder, Güterpfleger«, im $ 300 » Nedjts= 

anmälte, Ärzte ufw. Much die Perjon, welche von der Straftat 

betroffen wird, wird metit in der Mehrzahl angeführt, jo im 

$ 174 »die minderjährigen Schüler«, im $ 247 »die Angehörigen« 
ujw. So iſt alio auch im $ 172 von dem Ehegatten und jeinen 

Mitfhuldigen die Rede. Daß die Verſaſſer des Strafgeiep- 

buchs ſprachwidrig eine fehlerhafte Form verwendet haben follen, 

1) Es ift ohne weiteres Mar, dak bier auf Sp. 70 ein Ver— 
ſehen unſeres verehrten Mitarbeiters vorlag, das ich leider auch 
überleien babe. Denn wenn AB das geichiedene Paar und A 
der ſchuldige Satte ıjt, jo kann ſelbſtwerſiändlich B nicht der Mit⸗ 
ichuldige, geichweige der cinzig mögliche Mitſchuldige fein. Mich 
der andere Ehegatte, jondern der andere Ehebrecher war gemeint. 

Str. 
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tt um fo weniger anzunehmen, als diejes Geſetzeswerl anerfannter- 
mahen mit äußerfter Sorgfalt und Genauigkeit abgefaht worden ift. 

Marienwerder. Julius Erler. 

Ein Nabwort zur »Gefahr für Deutih-$Sidweltafrita« 
(Bol. die Mainummer.) 

Buriftendummhbeit — mit diejem häßlichen Schimpfworte ftreift 

ein in weiten Kreifen hochangeſehener Mann fo recht von oben 

herab die Beitrebungen, bie von unjerm Vereine getragen werden. 

Die Gelegenheit dazu zieht er bei den Haaren herbei. »Woethe 
war ſonſt gewohnte, jo lautet nämlich die Stelle, die fid) in der 

Einleitung zu der Überfegung einer griechiſchen Tragödie') findet, 
»biefe Götterfrait Natur zu nennen, und das würde auch uns 

ganz verftändlich fein, weil es ein Fremdwort ift (der Puriftens 

dummheit zum Troße), ein gemachtes lateintiches Wort, das die 

griechifche Phyſis überjept.e Die abgejchmadte Behauptung, dah 

ein Fremdwort als ſolches beſonders verjtändlic) jei, verrät Über: 
eilung, und mag wie andre bier beijeite bleiben. Wber in der 

zu grunde liegenden Anſchauung, daß Beitandieile des deutſchen 

Wortſchatzes wie das alteingebürgerte Wort Natur heute eines 
tapferen Schutzes gegen wütige Spradhreiniger bedürften, tritt eine 

ſchlechthin volltommene Unwiſſenheit über den Geiſt und die 

Wırkjamteit der gegenwärtigen Sprachbewegung zu Zage. Nies 
mand fan gezwungen werden, ſich damit befannt zu machen; 

jo leicht das auch wäre, da fich die Arbeit de3 Sprachvereins in 

breitefter Öffenslichtent vollzieht. Aber eine aus dem erfiartenden 

Voltlsbewußtſein hervorgegangene und von vielen angejehenen Ber: 

iretern der deutſchen Sprachforſchung gejtüpte Bewegung, ohne 

fie auch nur im geringjten zu fennen, mit einem Schmähworte 

zu belegen, das jollte dem Gelehrten jein wiſſenſchaftlicher Sinn 

und dem Herm von Wilamomwip-Möllendorjf die gute Er— 

ziehung eigentlich unmöglich machen. 
Was dieſer Fall mit der Spracvereinsarbeit in Deutichs 

Südweſtafrila zu tun hat? Nun entweder fann ber Vortrag, 
den Herr Stadtpfarrer Anz in Windhoet am 10. Ottober v. J. 

vor dem dortigen Zweigvereine gehalten hat, den in joldyen Vor— 

urteilen Bejangenen an einen Beiipiele zeigen, mit was für 

Dingen in Wirklichkeit der Allgemeine Deuiſche Spradjverein ſich 

abgibt. Oder wenn fie ſich vorſätlich nicht belehren laſſen wollten, 

jo mögen fie wenigftens erkennen, dab — ihr Unverjtand auch 

anderöwo vorkommt Denn gerade davon ging der Redner in 

Windhoek aus, daß faum ein Verein jo beharrlich verfannt werde 

wie der Deutihe Spradwerein. Er malt mit einigen muntern 

Strichen das Zerrbild des Vereins aus, das in vielen Köpfen 

ſpule und auch Gebildete vom Cintritt abjchrede. »Sprachver— 

einler?« jo läht er jolche reden, »·Ach, das jind ja die lomiſchen 

Menihen, die auf jedes Fremdwort unerbittlic umd unermüdlich 

Jagd machen; in deren Gegenwart man gar nicht vorfichtig genug 

fein fanıı, ſonſt haben jie einem plötzlich ein harmloſes franzöſiſches 

oder engliiches oder latetnijches Wort, das doch jo ſchön zutreffend 

war, auſgeſtochen und halten's einem vorwurfsvoll unter die Augen 

und möchten einem dafür irgend ein nie gehörtes, aber unanfechtbar 

deutjches Wortungeriiim aufzwingen.«e Was Anz dagegen eingewendet 
hat und was etwa mod; einzuwenden wäre, da® brauchen wir 

nicht zu wiederholen. Denn hier in Deutichland hat fich die Bes 

wegung im Laufe der Zeit freie Bahn gebrochen, die Mikverjtänd- 

1) Im 7. Bändchen der »Griechiichen Tragödien« (Aiſchylos, 
Die Berjühnung) S.7 (2. Band ©. 213). 
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niffe find im allgemeinen zerjtreut, und wie der Schwäbiſche 

Merkur jüngjt (Nr. 157, 7. April) jchrieb, »die Läcerlichkeit iſt 
jept entſchieden bei den Gegnern der Bewegung«, d. h. vereingelten 
Rüdjtändigen, die auch für das Tüchtige und Rechte im Leben 
der Gegenwart feinen Blid haben. 

Oslar Streider. 

Sur Sprade des Seuerbeftattungsweiens. 

Der Borjiand des Berliner Vereins für Feuerbeſtattung hat 

im Anſchluß an den Aufiag »Erematift, Erematiftif« (Sp. 134 bis 

137 unjrer Beitichrift) an den Vorſihenden des A. D. Sprad)- 
vereins ein Schreiben gerichtet, in dem er fich gegen den Vorwurf 
verwahrt, daß die Sprache des Feuerbeitattungswejens mehr und 

mehr von Fremdwörtern entftellt werde: dies jei wenigjtens für 

den Berliner Verein und das von ihm herausgegebene Fachblatt 

» Die Flamme · nicht zutreffend. Die Wörter crvemieren, Cre— 

mierung, Eremation, Erematiftit jeien in den legten Jahr: 

gängen der »Flamme · überhaupt nicht zu finden, ebenfowenig in 
fonjtigen Schriften und den Briefen des Vereins; Columbarium 

fomme nur in Zuſchriften von Fremden vor, es werde jonft immer 

durd; »Ilmenballe« erfegt; Crematiſt werde nur ganz jelten 

gebraucht, mehr zur Abmwerhfelung, crematiftijch nur in Ver— 

bindung mit » Ausftellunge — um der Kürze willen. 
Diefe Erflärung iſt mit Freude zu begrüßen, zumal da ber 

Berliner Berein an Mitgliederzahl alle anderen übertrifft und 
eine eigene Zeitſchrift herausgibt. In der Tat zeigen die mit 

dem Schreiben Überfandten Sapungen und jonjtigen Schriftftüde 

dieſes Vereins ein anerfennenstwertes Streben nach Spradhreinbeit, 
obgleich ſich mod immer manche leicht zu vermeidende Fremd: 

wörter darin finden. Der Nuflag unjrer Zeitichriit bezieht ſich ja, 

wie ausdrücklich gejagt ift, auf Veröffentlihungen der in Wien 

erfheinenden Zeitichrift Phönir, die allerdings ald »Organ des 

Verbandes ber Feuerbeſtattungsvereine deutiher Spradye« auf 

befondere Beachtung Anſpruch machen kann. Daß die Berliner 

Beitichrift » Slamme« der Verdeutſchung fremdſprachlicher Fachaus⸗ 

drücke ſchon früher Aufmerkſamkeit geichentt hat, beweift eine Reihe 

von Auffägen aus dem Jahre 1892, die ſich namentlich mit der 

Erfepung des Fremdwortes Crematorium bejdäftigen. Zu 
den ‚oben in Sp. 136 angeführten Verdeutſchungsvorſchlägen 
fommen danad) noch folgende hinzu: Berbrennungstempel, Feuers 

tempel, Brandtempel, Flammenhalle. Der legte Auffag tritt aber 

unbedingt jür Beibehaltung des Fremdwortes ein mit der wun— 

derlichen Begründung: »Crematorium ift und bleibt international 
. ., weil für Jdeen, die dem Intereſſe der ganzen Menjchheit 

dienen, die aus der Borzeit jtammenden Grenzen zu eng find (?), 
und weil bie durd den enleichterten Verkehr gejteigerte innige 
Berührung der Völler notwendig nah allgemein verjtänd: 

lihen Ausdrüden drängt.« Aber es liegt doc) auf der Hand, 
daß dieje Dinge mit dem Berfehre der Völler auch nicht das ger 
ringſte zu tun haben, und jür wen jollen denn diefe Ausdrücke vers 

ſtändlich fein? Docd wohl für Deutſche. Leider fteht der Vor— 

ſtand des Berliner Vereins auch jegt noch auf diefem Stand- 

punft. Er jchreibt, dah er an diefem Worte feflhalte, weil alle 

vorgeſchlagenen Verdeutſchungen entweder unſchön oder zu lang 

feien oder die Sache nicht fo umfajjend bezeichneten; denn man 

verjtehe darunter nicht nur den Ofen, ſondern aud) die Kapelle 

für die Trauerfeier u. a.; auch die Behörden, denen die Werwal- 

tung der Anjtalten obliege, würden es niemal® durd) ein anderes 

erjepen. Das lepte Bedenten jcheint mir nicht weſentlich zu fein. 

Gerade die jrädtijche Behörde von Berlin hat, wie die » Flamımne« 
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v. %. 1892 ©. 1130 mitteilt, in einem Schreiben an den dortigen 
Berein eine Verdeutſchung gebraucht, die mit Recht an jener 

Stelle ald die befte bezeichnet wird, nämlich Feuerbeftattungs: 

halte. Übrigens genügt dafür faft immer Beftattungshalle, 
da es Hallen, im denen Leichen zur Erde beitattet werben, 

meines Wiſſens überhaupt nicht gibt.) Das Wort ift dann nicht 

länger als das Fremdwort, es ijt würdig und erfüllt die For— 

derung, daß es auch die Stätte für die Trauerfeier bezeichnen 

foll, weit bejjer al& Grematorium, das doc eben bloß eine Bor: 

richtung zum Verbrennen bezeichnet. Hoffentlich entſchließt fich der 

für die Nechte der Mutterſprache jo warm eintretende Berliner 

Verein bazu, dem guten Beijpiele feiner frädtiihen Behörde nad) 
zuſolgen. 

Dresden. Hermann Dunger. 

Rleine Mitteilungen. 

— Der Hamburgiſche Senat hat ſich das Verdienſt er— 
worben, die von der Bürgerſchaft gewählten Bezeichnungen 
Detailliſtenlammer, Detailliſten und Detailhandel (vgl. Sp. 7) 

abzulehnen und an jeinen eigenen Vorſchlägen, Meinhandels: 

fammer, Kleinhäudler umd Kleinhandel feitzuhalten. Es ift 
eine grundjäpliche Entfcheidung; er glaubt, dab der aus früberen 

Zeiten herſiammenden Gewohnheit, auch da zu fremdjprachlichen 
Ausdrüden zu greifen, wo eine deutiche Bezeichnung ſich unge 

zwungen bietet, fein Einfluß auf die Sprache der Gejepgebung 
eingeräumt werben follte, und daß Ausdrücke wie Detailliften 

und Detailfandel, mögen fie auch tatjächlich vielfach in der 

Sprache des Lebens angewandt werden, ebenfowenig in den Ges 
jepen einen Plap finden follten, wie die Wusdrüde Groſſiſten 

und Engroshandel. Im vorliegenden Fade frügt ſich die Ab- 

lehnung auf die wichtige Tatjache, daß die Begriffe »Stleinhandel« 
und »Nleinhändler« in der Reichsgewerbeordnung bereits belannt 
find, während die drei ffremdwörter der Sprache der Öejepgebung 
noch nicht angehören. 

Der Widerſtand gegen die ⸗»Kleinhaudelslammer«, der in 
Hamburger Blättern |. 3. zu lebhaften Hußerungen für und 
wider führte, ging befanntlich bejonderd von dem durch Miß— 

deutung der deutichen Wörter betroffenen Standesgefühl der Kauf: 
mannſchaft aus, das teilweife jogar außerhalb Hamburgs Wider: 

ball fand. So verwahrte ſich auch, natürlich unter entichiedener 

Mipbiligung der drei Fremdwörter, ein Magdeburger Sprad- 
vereinämitglied, das ſich ſelbſt als »Saufmann, aber nicht Klein⸗ 

händler« bezeidmete, im einer Zuichriit an den Herausgeber da⸗ 

gegen, dab die deutfchen Detailliften nicht zu Kleinhändlern 
»herabgejegt« würden, und ſchlug daher vor, bem ⸗Großhandel · 
den ⸗Handverkauf · gegenüberzuitellen. Das ginge ſchon deshalb 
nicht an, weil die Ableitung » Dandverfäufer« ungewöhnlich und 

die AZujammeniegung » Handverfaufsfammer« noch außerdem 
unförmlic wäre. Bor allem aber beruft fih der Hamburger 

Senat mit vollem Recht darauf, daß die Begriffe Kleinhandel und 
Kleinhändler tatfächlid weder in der Reichsgewerbeordnung, noch 

im gewöhnlichen Sprachgebraudye auf die Kaufleute bejchränft 

find, die, wie Höfer und Haufierer, im Heinften Umfange Handel 

betreiben. Vielmehr werden mit diefen Ausdrüden ganz all: 
gemein alle bezeichnet, die ihre Waren im tleinen an da® Publi- 

1) Im ⸗Reichsanzeiger« laſen wir fürzlich die —— daß 
der Verein für fyeuerbejtattung in Bremen einen Weitbewerd aus— 
geichrieben hat zur Erlangung von Plänen für eine Beftattungss 
halle. Ob wohl ein einziger Leſer im Zweifel geweſen ift, was 
gemeint war? D. Schriftltg. 
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fum abgeben, das find aber eben bie Perfonenkreife, bie in ber 
Hamburgichen Kleinhandelslammer vertreien werben follen. 

Gegen diefe Ausführungen des Hamburgiichen Senats ift 

ſchlechthin nichts Stichhaltigeß einzumenden, und fie werben da= 
ber auch von den Zeitungen der verichiebenften Nichtungen und 
Drte in vollem Imfange gebilligt. Die Kaufleute aber, in und 
außer Hamburg, die bisher aegen den »Kleinhandel« bor= 

eingenommen waren, werden fich mit den qutbeutichen Be— 
nennungen anftelle jener libeltöhenden und noch dazu ſprachlich, 

wie befannt, ſehr anfechtbaren Fremdwörter um fo eber abfinden 

fönnen, als die Begriffe ſtleinhandel und Kleinhändler vor der 

gefürchteten, aber in jeder Hinficht unbegründeten Mifdeutung 

in Zukunft gerade durch das Beitehen und die Tätigkeit einer ans 
gelehenen Kleinhandelskammer noch weit mehr gefichert jein werben. 

— Zu dem Schriftwechlel zwifchen dem Vorſitzenden des Deuts 
ſchen Spradvereins Geh. Oberbaurat Sarrazin und dem Reichs- 

fanzler Grafen v. Bülow über die Spradiverderbuis in Deutſch- 
Südweftafrifa, den wir in ber vorigen Nummer ber Zeitſchrift 
(Sp. 132 fi.) abgebrudt haben, gibt die Kreuzzeitung ihrer Genug- 
tuung darüber YAusdrud, »daß die Sorgen des Sprachvereins bei 

dem höchiten Beamten bes Reiches einen fo verftändniävollen 
Widerhall finden«, und bemerkt dazu: »Ghleichzeitig müflen mir 

allerdings bedauern, daß der Gegenstand des Meinungsaustaufches 

felber nur wenig Teilnahme erregt zu haben ſcheint; denn einer 

Erörterung der Tatjachen find wir, fo ſchmerzlich fie vom natio- 

nalen Standpunft berühren müſſen, faum irgendwo begegnet. 

Und doch handelt es fich hier feinesmwegs um Sidweftafrifa allein, 

fondern um eine Erjheinung, deren Tragweite ungleich meiter 
aeht, ja, im Grunde unfre ganze Koloniafentwidlung im äußerten 

Maße bedroht und fie ihrem inneren Werte nach in frage jtellt; 

e8 jet denn, daß noch rechtzeitig ein Umſchwung zum Beflern 
herbeigeführt werden fünnte. Graf Bülow wünfcht es; mehr aber 

vermag auc er nicht zu jagen, denn bies find Dinge, die fi) 

ihrer Natur nad) äußerer Einwirfung wenn nicht ganz, jo doch 

der Hauptſache nad) entziehen. — Wie kommt es, daß bie beuts 
ſchen Einwanderer, faum daß fie afrikaniſchen Boden betreten, 

nicht nur fremden, jondern jelbit barbarijhen Einflüjien 

ſich fo zugänglich zeigen, wie fommt es, daß fie ihre Mutters 

ſprache, die zugleich eine der erſten Kufturfprachen ift, im Hands 

umdrehen zu Gunsten eines Kauderwelſch aufgeben, das als jolhes 

eine örtlich eng begrenzte Bedeutung hat und von anderen Euro— 
päern mit Beraditung behandelt wird? Ja, wie kommt es? 
... Daber fommt es, daß es ihnen an dem rechten nationalen 

Selbitgefühl, dem natürlichen, angeborenen Stolz auf bie Er- 
rungenichaften einer taufendjährigen Geſchichte und Gefittung fehlt, 
daß fie nicht® mitbringen, was fie befähigt, den neuen Eindrüden, 
die von allen Geiten an fie herantreten, Wiberftand zu leiften, 

obwohl diefe Eindrüde wahrlich nicht dazu angetan find, als Ber- 

förperung einer hohen Kultur zu erjcheinen. Sit es aber an dem, 
fo fieht man auch, wie tief der Schaden fipt, wie gering die Aus— 

ficht ift, ihn zu heilen. Nicht mehr und nicht weniger in der Tat 

gehört dazu als die Hebung des deutſchen Nationalgefühls 

von innen heraus, in der Heimat jelbit. Was bier nicht gepflegt 

wird, kann draußen nicht wachſen, das jollten fich alle geſagt fein 

lajien, die ſich an ſich in jehr lobenswerter Weife mit der Pflege 

des Deutichtums im Muslande befajien. Was außerhalb unfrer 

Grenzen geichaffen wird, hat feine rechte Wurzel, folange‘ die 
rechte Gefinnung im Innern vermikt wird... .« 

— Unter den Proben faufmännifcher Ausländerei im Briej- 
faiten der Märznummer Sp. 92 war auch die Star Printing Office 

in Berlin erwähnt worden. Natürlich geht allen jo Erwähnten 

Zeitihrift des Allgemeinen Deutfhen Sprahvereind XVII. Jahrgang 1902 Nr. 6 174 

ſtets die Nummer der Beltfchrift zu, was bei diefer Gelegenheit 
einmal hervorgehoben werben mag, weil fehr oft bie Herren 

Einjender von dergleichen Dingen beionder8 darum bitten zu 
möffen meinen. Gewöhnlich laufen nun auf ſolche Zuſendungen, 
von rühmlichen Ausnahmen abgejehen, wenig befriedigende Ant: 

worten ein, befonders ſolche, nach denen man an bie Afltäglich- 

feit der allerwunberlichiten Berjehen glauben müßte, zuweilen er- 
folgen ſogar Ausbrüche unverftändigen Zoms (vgl. Ep. 191). Die 

Berliner Star Printing Office hat weder Ausflüchte gemacht, noch 

fih gar durd Anzüglichkeiten etwas vergeben, jondern in aller 

Nube und Höflichkeit mit der Zuftellung einer Feſiſchrift erwidert, 

worin der Begründer des Geſchäfts fehildert, wie dieſes im Zeit: 
raum von 25 Jahren aus beſcheidenen Anfängen zu Blüte und 

Ansehen erwachſen ift. Am Laufe der Darftellung wird auch des 

engliſchen Namens gedacht und deſſen Entftchung erflärt. Die 

uns bezeichnete Stelle ift für jedermann, ber feiner Dutteriprache 

wie andern nationalen Gütern gegenüber das Gefühl einer Ber: 

pflihtung als natürlich, mithin ſelbſtverſtändlich und allgemein 
anfehen möchte, zu merfwürdig, ala daß wir fie für uns behalten 
dürften. Es ift die Mede von den Erfolgen des Geſchäfts im 
Frankreich und daß diefen in den 80er Jahren der Chauvinismus 

ein jähed Ende bereitet habe. Dann fährt ber Bericht fort: 

»DMan hatte nämlich in Paris plöpfich ermittelt, daß die Ateliers 

Alex. Hoenig, Rue de Ecrivains de l’ötable, wie ich auf den 

nad Frankreich gelieferten Blafaten firmierte, im verhaften 

Deutfchland lagen, und meine Bilder zerfebt und mit Mot bes 

worfen. Da aud in anderen Ländern der Abſatz meiner Waren 

mit deufjcher Firma immer ſchwieriger wurde, ſah ich mich, um 

meinen ganz bedeutenden Export nicht zu verlieren, gezwungen, 

meiner Firma eine vollftändig ausländiiche Bezeichnung zu geben 

und, da ich ala Fabritzeichen bereits feit mehreren Jahren einen 
Stern führte, lie ich meine ‚Stern Druderei unter Star Printing 
Office an Stelle meiner früheren Firma in das Handelsregifter 

eintragen. Alſo hinter ber rue de Ecrivains de l'ötable Hatte 

ſich die Stallichreiberftrahe in Berlin nicht genügend verftedt, 

jept ſollen die englische Firma und die Gejchäftsbilder mit ihren 
Unterfchriften Stock Room, Lith® Press Room, Artist's De- 

partment, Ticket-Bindery befiere Dedung geben. Alle Achtung 
vor ber ehrliden Offenheit diefes Eingeftändnifjes. Aber tiefer 

fann in Anbetracht der gegenwärtigen Weltjtellung unjres Volkes 

das nationale Selbitgefühl des deutichen Kaufmanns überhaupt 
nicht finten, als daf er, um Geſchäfte zu machen, feine Mutter: 

ſprache verleugnet und jeine Bolfszugehörigkeit durch die Annahme 

eines fremden Geſchäſtsnamens verjchleiert. Für unfre Leſer be- 

darf das feines Wortes weiter, und auch das ift ihnen aus zahl: 

reihen engliichen Aumdgebungen befannt, mit wie grengenlofer 

Geringſchätzung das Ausland auf ſolche freiwillige Selbfterniedri- 

gung antwortet. 

— Bom Machtbereich der dentichen Sprache. Bedenklich groß 
iſt der Abfall der Deutſch-Amerikaner von ihrer Mutter: 

ſprache, wenn die Angaben als mahgebend betrachtet werben 

dürfen, die der Neu- Porter Buchhändler Ernſt Steiger jüngjt 
im »Börfenblatt für den deutſchen Buchhandel« über den Ber: 

trieb deuticher Bücher und Zeitichriften drüben veröffentlicht hat. 

Danach find unter den nad Amerika eingewanderten Deutichen, 

die bis vor 25 oder 30 Jahren bei ihm kauften, faum 5 v. H., 

die ſelbſt oder deren Kinder noch deutiche Bücher und Zeitichriften 

von ihm erhalten. Die jehhaften Buchhändler find zum größten 

Teile nicht mehr vorhanden, oder ihr Bedarf ift bis auf einen 

ganz geringen Zeil des früheren zurüdgegangen. Städte von 

30000 und mehr Eimmohnern, mit vielen Deutſchen darunter, 
2* * 
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haben heutzutage faum nocd einen Händler, der beutiche Bücher 
auf Lager hält. Die fliegenden Buchhändler, die ehedem teilweife 
5000 Dollar im Jahr an ihn zahlten, find ausgeitorben, nachdem 

fie ihre Abnehmer allmählich verloren haben. Der Abſatz deutſch— 

ländischer Wochenichriften bat fi im Laufe der legten 25 Jahre 

auf ein Drittel oder Viertel vermindert. Und das alles troß ber 

ftarfen Zuwanderung in den 8Oer Jahren. Steiger läht ed auch 

nicht an ziffernmähigen Nachweiſen fehlen, Er erklärt dieſen 

Nüdgang aus den natürlichen Forderungen des Erwerbs— und 

Verlehrslebens. Jeder Einwanderer bemüht fich, fo ſchnell wie 

möglich die engliihe Landesiprahe zu erlernen. Zur Übung 

greifen fie zuerst zu engliichen Zeitungen — in den lebten zehn 

Jahren find Hunderte deuticher Blätter eingegangen — und lejen 

ipäter auch englijche Bücher. Untereinander jpredjen die Alten 

wohl noch ihre Mutterſprache mit Vorliebe, die Kinder aber 

Engliih. So gibt es nadı Steigers Wiſſen auch feine einzige 
ausſchließlich deutſche Buchhandlung mehr. im ganzen Lande, fo 

zahlreich fie früher waren, und gegen dad Amerifanifieren ber 
Deutſchen erklärt er alle buchgändleriichen Bemühungen für 
machtlos. 

Mit Beitimmtheit wurde dem deutichen wie allen übrigen 
Einmwanderern dieſes Schidfal kürzlich aud) wieder einmal von 
amerifanticher Seite vorausgefagt in einem deutichfeindlicdhen Auf⸗ 

jap des Journal of Geographie, der in der »Deutihen Welt« 

(Nr. 29, S.462f.) beiprodyen worden iſt. Hier wird der Ges 
danle ausgejührt, daß zum Töten der Spraden (Killing of 

languages) das amerifanifche Verfahren des Gewährenlafjens das 

ſicherſte Mittel jei, und zum Beweiſe deſſen auf bie ausichlieh- 

lihe Herrſchaft des Engliſchen ſchon im zweiten Geſchlecht der 

Einwanderer verwiejen. 
Nicht erbaulicher ift das Bild, das dem Lejer in einem Auf: 

lage der »Neu-Vorler Staatszeitung vom 9. März d. J. ent: 
gegentritt, Das gut deutſch gefinnte Blatt ſpricht ausführlid vom 

»Stolz auf unfer Heimatland« und jucht feine Landsleute zu ihm 
zu befehren, indem es ihnen beim Beſuche des Prinzen Heinrid) 

mit allen Mitteln freundlicher Überredung Grumd und Vorteil 
deuticher Selbjtahtung zu Gemüte führt. Noch wird auch nad 

diejer Darftellung »in fehr, fehr vielen Familien deutfcher Geift, 

deutiches Weſen hochgehalten bis zur zweiten und dritten Generation⸗. 

Aber die eindringliche Wärme, mit der der wackere Verſaſſer 
fordert: »lehrt eure Ainder die deutfche Sprache lieben und achten, 

ſprecht von euerm Heimatlande mit Liebe und Verehrunge, zeigt 

uns, daß nach jeiner Meinung das geichilderte Verhalten ent— 

gegengeſetzter Art vorherrichend fein muß, nämlich nicht bloß 
ftumpfe Gleichgültigfeit, fondern jogar der »unjelige, jchändfiche 

Auge ſich feiner Abſtammung zu jhämen, fie zu verleugnen, die 

Kinder zu Spott und Hohn Über deutiche »Schwerfälligkeit und 
Borniertheit«, zur Herabjegung des Deutichtums zu erziehen. 

Um jo mehr verdient eine jehr abweichende Ansicht beachtet zu 

werden, die vor einiger Zeit der Heidelberger Brof. Koch unter der 

Überichrift » Deutfches Vollstum im Auslande« in der Franff. tg. 

Nr. 59 v. 28. Febr. d. J. ausgeiprochen hat. Allerdings die fünfs 

tige Berichmelgung der Deutſchen mit den Amerilanern, alio dod) 

wohl der ſchließliche Verluſt der Mutterjprache wird hier als un— 

ausbleiblidy angejehen. Aber die Frage: warum verlieren die 

Deutſchen in Amerifa jo ſchnell ihre Sprache und ihr National: 

gefühl? beantwortet er mit der entgegengejeßten Behauptung, 
dak die Kraft des Widerjtandes, den die deutiche Bevöllerung 

dieſer Verſchmelzung überall und auch in Umerika durd Sprache 

und Nativnalgefühl entgegenftelle, jtaunenswert fei. Unter 

Andeutung von bejtimmten Beijpielen aus eigener Neijeerinne: 

rung weiſt er auf die gemwih; vielen, vielen wadern Landälente, 
die überall auf der Erde mit Mufopferung und Zähigleu um 

die Erhaltung ihres Deutichtums fümpfen, mit wärmiter Hod- 

achtung hin. Diefe Empfindung hat in den Kreiſen unſtes Ber: 

eins auf volles Verftändnis zu rechnen. Aber man möchte dennod 

feine Behauptungen über die bloß perfönliche Gewißheit eines wenn 

auch nod) jo welterfahrenen, weitgereiften und zuverläifigen Mannes 
binausgehoben jehen. Denn was er von feinen ficherlid 

hocherfreulichen Erinnerungen mitteilt, find und bleiben Einzel: 

heiten, darunter die Hinweiſe auf die große Zahl deuticher Ver: 
eine und die Ausdehnung der deutichen Brefie in Neu- Port, die 

durch die Steigerihen Darlegungen keineswegs beftätigt werden. 

Alles andere aber getroit ald gewii angenommen, das Hecht der 

Verallgemeinerung ift damit doch noch nicht nachgewieſen. Leider 
bat es Prof. Hoch aus Rückſicht auf andere Pflichten ablehnen 

müjlen, von der Menge des Stoffes, den er am Schluffe feiner 

YHusführungen noch zu befigen befennt, mehr zu veröffentlichen. 

Aber es will uns jcheinen, daß leider mehr als Neifeeindrüde 

die harten Zahlen und Tatſachen des Steigerſchen Aufſatzes be 

deuten. Zuverläſſigeres fünnte nur durd amtliche Erhebung 

über die Mutterſprache ermittelt werden, aber die Bolls;ählungen 

in den Vereinigten Staaten nehmen darauf feine Rückſicht. 
— Eine recht anſprechende amtlide Berdeutſchung für einen 

fremdiprachlichen Titel hat nach Zeitungsberidhten die Regierung 

in Wiesbaden gefunden, indem fie dem bisherigen Kellerlon— 

trolleur in Eberbad die Amtsbezeihnung »Sellervogte« bei- 
gelegt bat. ÜÜbereinjlimmend damit ift der » Weinbergsaufjeber« 
durch das kürzere »Weinbergsvogte und »Obervogt« erjegt worden. 

Gegen dieſe Erneuerung des alten Lehnwortes Vogt, das noch 
in Eigennamen lebt und durch allbefannte wenn auch teilweiſe 

altertümliche Zufammenjepungen wie Landvogt, Schloßvogt, 

Kloftervogt, Hausvogt, Schirmvogt allgemein verftändiich geblieben 

ift, wird niemand etwas einzumenden haben; fie ließe fich viel: 

leicht auch in anderen Fällen wieder zu Ehren bringen. 

— Ein Seitenſtück zu dem alles »fontrolierenden« Her 
Morgan, jo wird und aus Dresden geichrieben, iſt der franzö 

fiihe »Agente, für jeden Lejer unver Zeitungen, auch der bei: 
geleiteten, ein alter Belannter. Der Agent nimmt in Franlreich 

die Steuern ein, er trägt ald »Bolizeiagent« Sorge für die 

Aufrechthaltung der Ordnung in den Strapen von Paris, ja er 

hat nad) einer mir vorliegenden wiljenihaftlichen Zeitſchrift 

jüngit ſogar als agent recenseur eine Vollszählung ausgeführt. 

Daß man im Deutichen unter einem Agenten einen Geſchäſts— 

vertreter verjteht und niemand einen Berliner Schugmann »Agent« 

nennen wird, das fümmert die Überjeper nicht; für fie iſt be 
quemer, an Stelle der franzöfiihen Bezeichnung das äußerlich 

mit ihr übereinjtimmende deutſche Fremdwort zu jegen, — umd 

der Yejer mag jich dabei denten, was er will. 

Sprebiaal. 

Geftritten — geidritten. 
Neulich ſprach man über die Stelle in Scheffels Effchard 

3. Kapitel (Ausgabe von 1871 S. 38): »Da tönte vergnüglicher 
Schall des Hifthorns vom Walde her und Häffendes Rüdengebeil; 
langiam kam des Homeiad hohe Sejtalt geiteitten«. Man vers 
mutete, daß ein Druckfehler für geſchritten vorliege, Wergleihung 
mit anderen Ausgaben ergab aber diejelbe Lesart, und ich fonnte 
auf mbd. striten, fchreiten (Lexer Il. 1242) und mnd. striden 
»die Beine auseinanderiperren, ſowohl feihwärts ald vorwärts, 
weit ausicreiten« (Sciller- Lübben IV, 434) verweilen. Der 
Dichter jheint den Ausdrud abſichtlich gewäglt zu haben, um dit 



177 

lanafame, behagliche Gangart der Romelas zu fennzeichnen, Es 
entiteht mum die frage, ob Sceffel das Wort der alten Sprache 
entnommen bat, oder ob es in Süddeutſchland noch in der Volls— 
fprache erhalten ijt. 

Northeim. R. Sprenger. 

Denunziant. 
Bergl. Rr. 1 Ep. 19, NAr.3 Sp. 79. 

Auf einem Werbotzettel im Grenzbezirk Pafels Stadt Ins ich 
fürzlih die Beſtimmung, daß dem »Berleider« die Hälfte der 
Buße zufalle. In den ältern Basler Mechtsquellen ift mir das 
Wort Sonst nicht benegnet. Das 18. Jahrhundert ſagt dafür ge 
wöhnlih »Angebere: doch mu das Wort »Verleider« dem 
Herausgeber der Basler Rerhtäquellen, Joh. Schnell, hefannt 
geweſen fein, da er es im Anhaltöverzeichnis anführt. [(Ber-) 
feiden, (Ver⸗ leider — »anflagen, anzeinen, Ankläger« belent das 
ee III (1895) Sp. 1086f. aus älterer und neuerer 
Zeit. P.) 

€. Hoffmannsftrayer. 

Bücherſchau. 

Schütte, Otto, Braunſchweiger Berfonennamen aus 

Urfunden des 14. bis 17. Jahrhunderts. Wiffenichaftliche 

Beilage zum Jahresberichte des Herzoglichen Neuen Gymnaſiums 

zu Braumichweig. Dftern 1901. 226. 4. 

Der jleikine Verfaſſer legt bier das Ergebniß feiner Tanajährigen 
forgfältigen Durchforſchung der braunichmeiniichen Urkunden nadı 
Berfonennamen vor. Er ftellt zunächit die Bornamen zuſammen, 
zum weitaus qaröhten Teile Koſeformen, die er in vericiedenen 
Sruppen woblgeordnet und mit gewiffenhafter Anaabe der Rahres- 
zablen vorführt. Much der Kenner wird hier manchen Namen 
nen oder in neuer form finden. Unter den Rerkleinerungsformen 
überwiegen begreiflichermweife die auf sfe. Fremdländiſche Vor— 
namen find verhältnismähig fpärlich vertreten. Einen arökeren 
Ram nehmen fodann die Familiennamen ein. Hier will der 
Berfaffer feine erihöpfende Zuſammenſtellung neben, jondern er 
lent das Hauptgewicht einmal anf den Nachweis der uriprüngns 
fihen Wandelbarteit in den Perſonenbezeichmungen. Man fiebt 
bier deutlih an der Hand urhmdliher PVelege, mie die ftarre 
Freitiafeit des Familtennamens, die man heute als jelbjtveritänd:- 
lich vorausſetzt, urſprünglich gar nicht vorhanden mar und erft 
langſam und ipät durchdrang. Dieſelbe Berion wird bald nach 
ihrem Geburts- oder leßten Wohnorte, bald nad ihrer Beſchäf⸗ 
tigung genannt: ein Amt vom Rymbrte heikt auch Wullen— 
mwever Dentlich fieht man auch die Namen auf - mann ent- 
ftehen; ein Tilefe vom Ute (1386) beikt 1391 T. Ubeman, ein 
Franz Banneer (1561 — 1565) von 1566 an fir, Bannerman ulm. 
(So wechſeln auch bei derielben Perſon Pawel und Vaweleke, 
bei einer anderen Elebrecdtes, Elberte® und Elverina. 
Gherefe Voghelvenger (fo 1393 umd 1395) heikt 1394 und 1399 ff. 
Gh. Boaheler: Hand Hofimedt (— Bufſchmied) heiht fpäter 
9. Hofflaq. Sodann zeigt der Verfafler, wie die Mamen viels 
fach durch faliche Werhorhdeutichung und beionders durch Wolfe- 
deutung umgeltaltet find. So wird aus einem Brungreber 
(— Brunnengräber) ein Braungrabe, aus Unngecomerd 
(Eowerdb — Kord, Kurd) ein Sanaohr, aus Swingekros 
(— Schwing die Prod — den Keug) Swinkroß, Swinefroit, 
Schwenctrok und Schwenckroſt. Unwiderleglich wird ber 
Name Habefoft anf Haverfhorit (— Habichthorſt) zurückge— 
führt. Das nur einige Broben aus dem reichen Inhalte der Ab— 
handlung. Ahr Hauptwert beitebt in den urkundlichen Belenen 
mit ihrer unmwiderleglichen"Beweistraft, die manche ſchon früher 
ausaeiprochene Bermutung beitätigen, manche gegenſtandslos 
machen. Daß dabei noch ungelöite Rätſel bleiben, versteht ſich 
von”jelbit, und es fit Schr anzuerfennen, daß der Verfailer nicht 
nach dem Ruhm' gqeitrebt bat, alle Namen um jeden Preis zu 
erffären ‚' fondern in feinen Vermutungen vorlichtia ift und gar 
mancdes mit einem frragezeihen verfieht. Pas gilt beſonders 
auch von dem legten Abicnitte, der in dankenswerter Weile bie 
zahlreichen imderativiichen Namen zufammenitellt. Hier fieht man 
jo redjt die volfstümliche Freude an kraftvollen, bezeichnenden 
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Spibnamen, und bier wird mancher Name mitgeteilt, ber ander- 
weitig noch nicht befannt geworden iſt. Wir wollen mr einige 
wenige hier herausareifen: Bnntdenbod, Bretetojt, Smeltes 
penning, Neredifgherne, Werberif, Spring in de Noien, 
Tretindefulen, Mhteanncht, Blif hir nicht um. Es find 
im ganzen über anderıhalb hundert. Der Foricher auf dem Ge— 
biete der Namenkunde, beionders ber nieberdeutichen, wird Die 
Scütteiche Abhandliung nicht unbeachtet laſſen dürfen: aber auch 
jedem Freunde der Sprache und ihres unerſchäpflichen Reichtums 
fei fie empfohlen, er wird vielfältige Belehrung und Anregung 
aus ihr ſchöpfen. 

Braunichweig. Karl Scheffler. 

Allemanniſche Gedichte "von Johann Peter Hebel, auf 

Grundlage der Heimatsmundart des Dichters für Schule und 

Haus herausgegeben von Dtto Heilig. Heidelberg, Winter, 

1902, XV u. 137 S. 8. Geb. 1,90 .4. 

Ich habe einft einen Mitichüiler, ipfter einen Amtsgenoſſen 
aebabt, die enaltich aelernt hatten, ohne ſich darum zu befiinimern, 
wie das Engliſche ausaeiproden wird. Den eriten Fall nahm ich 
mit kindiſchem Wohlaefallen auf, wie einen gelungenen Streich; 
im zweiten falle gab es mir einen Stich in mein Sirammatifer- 
herz, aber ich beruhiate mich bei dem Gedanken, daß der Herr 
eben nur das Bedürfnis hatte, enaftich geſchriebene naturwiſſen— 
Ichaftliche Berichte zu verstehen. So Mann auch mancher eier 
mundartliber Schriften blok auf den Stoff ausachen; aber ae: 
nieken kann man dieſe und alle Dichtungen mir dann, wenn man 
fie vortragen hört oder fie To zu leſen verftcht, daß man fie vor- 
franen zu hören meint. Die meiiten Scäße des reichen mund» 
artlichen Schrifttums unſres Volkes werden aukerbalb des Land— 
Ätriches, deſſen Mundart fie wiedergeben, jebr wenig gelefen; und 
das fonmt daher, daß man in anderen Gegenden nicht weih, 
wie man die oft geichieft, noch öfter ungeichiett gewählten Laut— 
zeichen leſen foll, wohl auch deher, dak die erflärenden An— 
merfungen für den Anfänner nicht ausreiben. Man braucht 
einige Ilnterweifung, um ſich dann felbitändin in eine fremde 
Mundart einzuleien, fo dak man ſchließlich wirklich nur noch der 
fpärliben erläuternden Anmerkungen bedarf, mie fie die Aus— 
aaben zu bieten pflegen. Den beiten Erſaß mündlicher Anleitung 
gewährt die Einkleidung ber mundartlichen Dichtung in eine lant- 
aetreue, leicht veritänbliche Umſchrift, mie e8 Heilig fir 28 
prächtige Gedichte Hebels aetan hat. Mit Hilfe dieſer ſehr ge— 
fälligen Ausgabe fünnen num alle Deutichen dieien badiichen 
Sänger hören, mie wenn er noch febte und felbit zu ihnen ivräche. 
Darum fei das Büchlein aflen Vereinegenoſſen beftens empfohlen. 
Hoffen wir, daß das Unternehmen SHeilias in anderen (Sinnen 
Nahabmung finde Nur würde ich wünschen, daß die lautgetreue 
Umichrift auch mit dem Unterſcheidungszeichen verliehen würde; 
denn bei Heilig muß; man (oder muß ich mweniniten&) oft auf den 
links ftehenden Tert Hebels binüberfehen, um den Sinn heraus: 
zubringen. 

Der eigentliche Jweck der Nrbeit beitebt in dem Nachweis, 
daß Hebel die Mundart feines Heimatstales (des Wielentales nord» 
Öftlich von Baiel) geichrieben hat. Per Herausgeber veripricht, 
auch die Lautlehre der Mundart und ein Wörterbuch zu Sehel 
zu fchreiben, Doc was die Germaniſtik und die Phonetif Heilia 
verdanten ımd noch verdanfen werden, fann in diefer Beitichrift 
nicht erörtert werben. 

Innsbrud. Th. Gartner. 

Franz Mitolaus Find, Die Klaſſifikation der 

Sprachen. Marburg 101, N. G. Elwertſche Verlagsbuchhand— 

lung. 26 S. 
In der nicht leichtverſtändlich geſchriebenen Abhandlung lehnt 

ſich Verjaſſer im ganzen an die Einteilung Byrnes an, wendet 
ſich gegen Humboldt und "Steinthal und brinat ichliehlich eine 
Tafel feiner auf »aröherer oder geringerer Meizbarfeit einerjeits 
und ftärferem oder ſchwächerem Borberrihen’der Empfindung und 
der Gefühle anderſeits« beruhenden Einteilung der Spraden. 

Dr. Emil Stern, Tropus und PVedeutungswandel. 

(Obne weitere Angabe.) 14 ©. 

Das Welen des Tropus kann nur beariffen werben, went 
man nicht nur die verftandetmähige, fondern auch die jeeliiche 
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Seite des Vorgangs ind Auge faht, Er ift eine Art des Aus— 
druds, bei der man ftatt des durch den Sprachnebraud gebotenen 
Wortes perfünlihere Wendungen wählt. Ein Tropus allein fann 
nie einen Bedeutung&wanbdel herbeiführen. Erſt wenn durch wiebers 
holten Gebrauch desjelben Wildes der eigentümliche Vorgang des 
Tropus aufgehört bat, hat ſich an die alte Bedeutung des Wortes 
eine neue angegliedert. 

Eijenberg S.⸗A. Brof. Dr. Mar Erbe. 

Dr. Guſt. Göbel, Anfänge der Aufllärung in Alt— 

bayern, Sirchheimbolanden, Thieme, 1901. 135 ©. 

Göbels Abhandlung — dem Gedächtnis Felix Stieves ger 
widmet — liegt ald Ganzes den Bejtrebungen und Ideen des 
Sprachvereins ferne, darf aber doch hier nicht übergangen werben, 
einmal ald Beitrag zur Geſchichte ber gelitigen und literariichen 
Einigung Deutichlande, dann aber als erfte ausführliche Dar- 
ftellung des Anfchlufies von Kurbayeın an die deutſche Gemein- 
ſprache. Ich Habe vor fangen Jahren in der Feſtrede auf ber 
Mindener Haupiverfammlung darauf hingewieſen, wie durch die 
bayriiche Alademie und Heinrih Braunsd Grammatif mit einem⸗ 
male die Entwidlung der Schriftiprahe in Bayern in andre 
Bahnen gelenft wurde. Dies zeigt und num Möbel an ber Hand 
auferordentlich reichen, wenig oder gar nicht benußten Quellen: 
Stoffes im meifterhaften Ausführungen. Wie man fi zunächſt 
im Banne ber Fremdländerei und des nelehrten Stils, dann, halb 
erwacht, auf dem Boden der oberdeuticen Druderiprace zur 
Ebenbürtigfeit mit dem Norden zu erheben verfucht, wie endlich 
dad Beritändnis für den Wert der Einigung auf Grund des 
Herricenden zur Anerfennung Gottſcheds und zum Anſchluß an 
den Norden führt: das alles wird mit reihen Belegen geſchil— 
dert. Die Einzelheiten der Kämpfe find aud heute noch als ab- 
ſchreclende Beiſpiele Iehrreich, wie denn das ganze Buch zu den 
anregendften gehört, die ich jeit mehreren Jahren geleien. 

BVürzburg. DO. Brenner. 

Bode, Wilhelm, Goethes Äſthetit. Berlin 1901. 
€. S. Mittler u. Sohn. 3415. 8. 3,50.4, geb. 4,50.4. 

— — Goethes Perfſönlichkeit. Drei Neden des Kanzlers 

Friedrich v. Müller, gehalten in den Nahren 1830 und 1832 

Mit einem Bilde Goethes. 915. 1,25.4, geb. 2.A. 

Wir haben früher an biefer Stelle die » Zwei vertranlicher 
Meden Boethed« (1900 Ep. 176) und ⸗Goethes Lebenslunſt · (1901 
Sp. 81) furz erwähnt, daher nun auch »Goethes Hithetif« ein 
Wort gegönnt werden man, Much hier übt Wilh. Bode, doch im 
gröherem Maßſtabe, die Hunt, gelegentliche und einzelne Aufße · 
rungen des Dichters zu einem Ganzen zu vereinigen, und mar 
muß unter allen Umständen zugeben, mit bewunderungswürdiger 
Belejenbeit, aber unftreitig auch mit Geſchick und Geihmad. Gin 
unergründlicher Neichtum von Schünbeit, Milde und Weisheit 
aus Goethes Geiſte ift darin geſammelt Won der Bedeutung 
und Sültiafeit Goethes für die Nachwelt ift in den legten Jahren 
genug die Rede neweien, und es gibt niemanden, der jie leugnet. 
Aber auch der große Abitand zwiſchen feiner und unfrer Zeit 
wird beim Leſen dieſes ungemein feilelnden Buches an wichtigen 
Bunkten recht bemerkbar. Ürgerlich, fait Feindielio ift der Nach— 
drud. mit dem der alte Goethe, gereizt durch die Übertreibungen 
der Romantif, das deutfche Altertum ablehnt, als eine büftere, 
wilde, troftlofe, barbariiche Vorzeit, aus der ebenfomenig für uns 
zu holen wäre wie etwa aus ſerbiſchen Bolksliedern; man leſe es 
wohl, aber blok um es abzutun und hinter fich liegen zu laſſen 
(S. 334). Dem einitigen Verkünder der Herrlicjleit des Straßs 
burger Münſters erichienen nun gotiihe Türme oder Zimmer: 
einrichtungen aerade jo wenig wie etwa türfiiche »unirer Natur 
aemäh« (S. 66). Dieſe Gleichung machen wir heutzutage nicht mehr 
mit. Wir find uns des Aufanımenhanges mit unver eigenen Ver— 
aangenheit wieder inne geworden und fühlen in uns durch Jahr: 
hunderte den Bulsichlag der »Nibelungen«. Anderfeits ift uns 
die innige Bertrautheit mit dem griechiſch-römiſchen Altertum ab- 
banden gekommen. Mein Gedanke mehr daran, dab es allein 
oder auch nur hauptiächlich für das geiftige Yeben der Gegenwart 
Anregungen, Vorbilder und Mufter geben fünnte; auch wenn der 
Sat von der edfen Einfalt umd ftillen Größe inzwiſchen feine alls 
gemeine Gültigkeit nicht verloren hätte Wenn die Primaner 
unfrer Gymnaſien Goethes Ganhmed leſen, und ihnen das Ver: 
ſtändnis und Gefühl für diefen Augenblick himmliſcher Erhebung 
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aufgegangen ift, dann ſehen fie nachträglich die Überschrift, die 
ihren Großvätern mit einem Worte den Vorgang finnbildfich deu: 
tete, verwundert an und verlangen Aufllärung. Gemälde mit Benus 
und Adonis oder homeriihe Darstellungen, mie fie lange nach 
dem Grafen Canlus noch Goethe empfahl (S 312), würben bente 
nicht mehr als angemejjener Schmud für Sißungszimmer einer 
Megierung oder Kammer gelten. Dafür hätten wir andere Gegen: 
ftände Das Geiftesfeben der Gegenwart bat Werte und Inhalt 
gewonnen, die Goethe nicht ahmte, es ftrömen bewegende Sräite 
darin, deren Quellen keineswegs im griechlichen Mitertum liegen. 
Soethed Satz, dak der Dichter durch vaterländiſche Ziele verliere, 
durch parteipolitiiche ſogar notwendig zur Borniertheit berabfinte 
(S. 174), war ichon geaenüber dem waderen Arndt, den übrigen 
Dichtern der Befreiungsfriege und Ubland nicht unanitöhig; Wal: 
ther von der VBogelweide famı damals noch nicht in Betracht. Nach 
unfrer Meinung aber ftebt fein Dichter zu hoch, ald daß er Partei 
nehmen jollte; wenn mur die Gegenstände groß genug find, um 
die gefämpft wird. Ob freilih ein Haſe, wie in dem Goethe: 
ichen Beiipiele (S. 172), in Sachſen oder Preußen läuft, das hat 
und einerlei werden fünnen. 

Goethe bat, das wird auch in diefem Buche ausdrücklich er- 
mwähnt, felbft eifrig nach Spradreinbeit geitrebt und die ihm aus 
ber Feder geflofjenen frembländiichen Worte jpäter verbeuticht, 
wofür in der Märgnummer der Zeitichrift (Sp. 1165 —#9) wiederum 
Zeugniſſe beigebracht worden find. Er batte auch, jo weiß Bode 
©. 262 zu berichten, Miemer geradezu Gewalt gegeben, in feinen 
Handſchriften Fremdwörter augzumerzen, worüber man ſehr gem 
einmal näheres erfahren möchte. Aber mäbrend Goethe doch in 
einem großen Eifer für Sprachreinigung zu feiner Reit ein Zeichen 
von Geiſtloſigleit zu erfennen meint, iſt beute fein Streit mebr 
darüber, daß Fremdwörter qut zu erfegen mehr Geiit fordert ala 
fie richtia angumenden. Er jelbit bat ja auch Beiſpiele geiftvolliter 
Ver deutſchungen gegeben. Bor allem die nationale Eelbjtadjtung, 
auf der die gegenwärtige Bekimpfung ber Fremdwörterei ruht, 
bat eine feite naturgemähe Grundlage in dem wirklihen Macht⸗ 
verhältnifje, in der politiihen Erneuerung des deutſchen Bolles 
erhalten. Nun gelten im gewiſſem Sinne aud für dieje Frage 
Goethes einene Worte über die wahre Nahabmung der Alten 
(S. 134): »Michte dich auf die wirkliche Welt und fuche fie aus- 
gr benn das taten bie Alten auch, da fie lebten«. Einer 
er Lieblingsgedanten Goethes über das Deutihe war, dak 

beutiche Sprache und Schrifttum zur geiltigen Verſammlung ber 
Bölfer berufen jei (S. 231 9. »Wer die deutſche Sprade ver: 
ftebt und jtudiert, befindet sich auf dem Markte, wo alle Nationen 
ihre Waren anbieten; er fpielt den Dolmeticher, indem er fich 
ſelbſt bereicherte. Goethes Lebenswert hat hierzu felbit beige 
tragen, und folde Gedanken erträat auch die Gegenwart. Mber 
fie der Verwirklichung entgegenzuführen, der deutichen Sprache 
Gültigkeit und Anjeben in der Welt zu erringen, dazu baben fich 
durch die gewonnene Meltitellung dem deutichen Volle neue 
—— aufgetan, die nicht in dem Bereiche der »Hithetif« ver: 
aufen. 

Die drei Neden des Kanzlers Friedrich von Müller auf Goethe, 
die erfte 1830 zu Goethes Jubelſeſt als Freimaurer, die zweite 
und dritte nach feinem Tode 1832 gehalten, geben eine ſeht eins 
dringende Auffaſſung von Goethes innerftem Wefen und feiner 
Wirtſamkeit und jcheinen daher geeignet, den Sat Viltor Hahns, 
daß der Dichter durch bei jeinen Heitgenojien ein geringes 
Veritändnis gefunden babe, doch einigermaßen zu berichtigen. 
Näberes ift hier nicht am Plage. Nur der ſchöne Drud fei noch 
erwähnt. In der »Mithetif« ericheinen die Goetheſchen Worte in 
ber vornehmen Kälte »lateiniicher Lettern«; die » rau Rat« würde 
ſich darüber nicht gefreut haben. Str. 

Schleswig Hofiteinihe "Sagen. Eine Auswahl aus 
Millenboffd Sagen, Märhen und Liedern. Herausgegeben im 

Einverjtändniffe mit dem Sieler Prüfungsausſchuſſe für Jugend- 

Ichriften von Reftor Heinrich Lund, Kiel. 4.—6. Taufend. Weit 

deutsche Berlagsanftalt. Siegen 1901, 192 S. geb. 1,25 .4. 
Bor einigen Jahren bat ſich die Verlagsbuchhandlung von 

M. Liebicher ſchon das Berdienit erworben, eine neue Ausgabe 
der Müllenhoffſchen Sammlung zu veranjtalten, von der auch im 
der Zeitichrift (1900 Sp. 19/20) ganz kurz die Mede geweſen ilt. 
Wenn aber das vollitändige Werk ſchon feines Umfanges wegen 
vielleicht weniger geeignet ist, jene foftbaren Schätze deutichen Volls⸗ 
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tums weiteren reifen zugänglich zu machen, jo fann und möge 
da& die vorliegende Auswahl tun. Wer nur Sinn für deutſche 
Art hat, Ai daran jeine helle Freude haben. Die Wahl ıjt 
gut, die Anordnung wohlbedacht, ein beredtes Anhaltsverzeichnis 
und furze »Erläuterungen« geben Fingerzeige für das Verjtändnie. 
In der Heimatlandſchaft gehört dies Bud) in jedes Haus und 
jede Schulitube, der Lehrer fann damit Wunder wirken, wenn ers 
verſteht. Aber hoffentlich ftiitet die Muswahl auch weiterhin den 
Nugen, daß man fie fünftig in allen deutihen Landſchaften nad) 
Möglicgfeit für die Schulleſebücher ausmugt. Denn, um mit 
Müllenhoffs ſchönen Worten zu jchliegen, wer nicht das Witertum 
und die Bergangenheit jeines Volles liebt und achtet, der fühlt 
auch nicht den Stolz, ihm anzugebüren, und fein Bertrauen zu 
der Zukunft fann in jeinem Heczen wohnen. Str. 

Zeitungsſchau. 
Aufſähe in Zeitungen und Beitichriften. 

Kettenjap in der Worterflärung. Bon J. W. Nagl. — 
Wiener Zeitung vom 27. März 1902, 

Der Aufiap wendet ſich in ziemlich fcharfer Weife gegen die 
»gelehrte Etymologie«, wie fie vefonders Kluge in feinem etys 
mologiſchen Wörterbuche vertritt. An Stelle oiejes »altindiſch⸗ 
urgermaniſchen Ovenhinaustund«, das die deutſchen Wortſtämme 
an das Indogermaniſche anzutnüpfen jucht, verlangt der Ver— 
faſſer eine »vernünftige deutiche Erflärunge Er judt dann an 
einer Reihe gleichartiger Beilpiele zu zeigen, dab manche deutfchen 
Wörter ihre richtige Beleuchtung durch andere gleichfalls deutſche 
Wörter erhalten, die von Kluge gar nicht herangezogen worden 
jeien. — Es iſt jelbjtverjtändlich, dak die Anknüpfung an deutices 
Sprachgut das Nächſtliegende ijt, und Kluge jelbit har natürlich 
in auegedehntem Wape davon Gebrauch gemadit. ber jtehen 
bleiben darf die eiymologiſche Forſchung nicht bei dem Deutjchen 
und auch nicht bei dem Germaniſchen, jondern fie muß den 
Stammbaum der Wörter zurücdverfolgen, ſowen e8 geht. Daß 
dabei manches noch unjicher it, daß anderjeits aud) aus dem 
deutichen Sprachitoffe bei erweiterter Durchforihung noch manche 
Auftlärung gewonnen werden tann, weiß niemand beſſer als 
Kluge jelbit. Aber die Gründlichteit jener indogermanntiichen 
Kenntnifje und die Hauptiugend des Spiahjorichers, vorjichtiges 
Maßhalien, legen ihm manderlei Entſagung auf. Bon den 
Naglihen BWorizufammenftellungen wird vieleicht ein Teil vor 
eimer gewifienhajten Nachprüfung jtandhalten, andere aber find höchſt 
bedenklich oder geradezu ſalſch; und die lefteren zeigen eben, daß 
es fich ſchwer rächt, wenn man das Urgermaniſche und die ans 
deren urgermaniichen Spraden außer adıt läft. Auf einzelnes 
fünnen wir bier nicht eingehen, müjjen aber noch bemerten, daf 
die Aufjtellungen des Kiugeidien Wörterbuches meyrfach derart 
ungenau oder entjtellt wiedergegeben find, daß dadurd ihre Bes 
tämpfung weſentlich erleichtert wird. 8. ©. 

Franzöjifhe Wörter im elfjäffiihen Dialelt. Eine 
iprachliche Blauderei von E. Ehrets mann. — Straßburger Poſt 
Nr. 197, 2. März 1902. 

Der BVerfafjer 'gibt eine reichhaltige Zuſammenſtellung von 
franzöfiichen Wörtern, die während der zwei Jahrhunderte frans 
zöſiſcher Herrſchaft in die elſaſſiſche Spradye eingedrungen find. 
Die Gründe des Eindringens liegen auf der Hand. Die allge- 
meine Borliebe für franzöfiichen YUulpup der Sprache, die bes 
jonders in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts überall 
in Deutſchland hervortritt, pielt dabeı eine große Rolle. Dann 
aber haben begreiflicherweife aud) die Beziehungen, die durch die 
frangöfiiche Herrihaft zu Frankreich eintreten muhten, nachteilig 
auf die eljäjliihe Umgangsipradye gewirtt. Manche Wörter der 
Sammlung werden leider auch im Hochdeutſchen als Fremdwörter 
gebraucht. Beſonders lehrreich find aber diejenigen Nusorüke, 
die der eljäjliihen Mundart eigentümlic find uno die ſich das 
Volt mundgerecht gemacht hat, jo daß man den frangöfiichen 
Urſprung auf den eriten Blid oft gar nicht erfennt. Dabin ges 
bören Wörter wie Schandlidht (chandelle), Salfedel (serviette), 
gnüttelt (= nadt gemacht, nu), Kleſſe (anglais, ein jyeiertleid 
nad) engliſchem Schnitt), Tichapper (chapeau), jdmafiern (choisir), 
Nalaſchte (malaise) uſw. 

Eiſenberg. Richard Müller. 
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Aus den Sweigvereinen. 

Aachen. In der legten Winterwerfammlung bielt Direktor 
Dr. Xeıleter einen Vortrag über die neuejten Gottſched— 
Forihungen. uUn den Bortrag ſchloß ſich eine lebhafte Bes 
ſprechung, die dazu führte, daß der Yweigverein in die Gon— 
iched = Wejellichaft eintreten und jo zur Würdigung des bedeutenden 
Mannes beitragen wırd. 

Boppard. Linjer Zweigverein hat feit Januar 1901 acht Ber- 
ſammlungen veranitaltet, von denen ſechs Bortragsjigungen waren, 
welche ſich eines guten Beſuches ergreuten. 1. Am 1. Febr. 19001 
Vortrag des Seminarlehrers Schnerderwirth: Altes und 
Neues aus der Weidmannsiprade 2. Am 4 März 
Seminarlehrer Stratmann: Defregger. 3. Am 3. Juni Ober: 
lehrer Dr. Seidel: Das germanijdhe Haus. 4. Am 21. Oh. 
Stratmann: Annette von Drojte-Hülshoff. 5. Direktor 
Dr. Menge: Goethe und Napoleon. 6. Am 3. März 1102 
Stratmann: Über das Ohr und dad Wehör. Den Vorſiß 
hat im neuen Wereinsjahre der Direftor des Progymnafiums 
Dr. Menge übernommen. Die Mitgliederzahl ift von 36 auf 42 
geitiegen. 

Gelle. Die Abendunterbaftungjam 10. Mai war von 
Mitgliedern und Gäſten zahlreich beſucht. Zuerſt jprady Ober- 
lehrer Dr. &. U. Saalfeld, der einer Eınladung des Borjtandes 
bereitwillig gefolgt war, in feiner anjprechenden und feſſelnden 
Weiſe uber Hoftmann von Fallersleben. Die im zweiten 
Zeile von hiejigen Wufikfreunden dargebotenen tonfünjtleriichen 
Gaben, der Vortrag einzelner Dichtungen aus der »Deutjcen 
Sprade Ehrentiange durch Dr. Saalfeld wie die von einem Ber- 
einsmitgliede vorgetragenen mundartliden Scherzgedichte ſprachen 
ebenfalls jehr an, und am Schluß berrichte allgemerme Bejriedi- 
gung über den jo ſchön verlaujenen Unterhaltungsabend. Die 
Werbeſchreiben des Hauptvorjtandes haben uns leder feine 
neuen Mitglieder zugeführt, doch wollen wir nicht unerwähnt 
lafien, daß unier mweigverein in Frauentreijen immermehr Ein: 
gang und eifrige Witarbeiterinnen findet. 

Gzernowig. Am 5. Mai fand die ordentliche Hauptverfamme 
fung diejes Jahres ftatt. Die Mitgliederzahl des Zweigvereines 
»Bufowina« betrug 46, der Kajjenbeftand 277 K. 35h. Sämt:- 
liche Mitglieder de$ Borjtandes wurden wiedergewählt. Prof. 
Karl Wolf hielt einen Boriwag Über den genau vor 12 Jahren 
veritorbenen Schulrat Ernjt Rudolf Neubauer, der als Schrift: 
jteller und Wugenblidsöichter (Improviſator) weit über die Bulo— 
wina hinaus befannt geworden war; ferner Brof. Dr. Hermann 
Rump einen Vortrag Über den Kampf gegen das Mode— 
wejen in der deutschen Literatur des 17. Jahrhunderts, 
wober er einige jehr treffende Ausſprüche von Moſcherojch, Logau 
und Abrabam a Sancta Clara anführte. 

Dreöden, An der Märzfipung erörterte Konreltor Dunger 
die Frage: Wie ſteht es mit der Anfügung des ⸗ ım 
zweiten Falle bei Titeln? (Heißt es des Herrn Zahnarzt N. 
oder des Herrn Zahnarztes N.?); jodann gab er über die Ents 
ftehung einiger jayeinbar ganz fehlerhafter Fremdwörter aus dem 
Lateiniſchen (Neferat, Imjerat ufw.) eine neue Erklärung; endlich 
beſprach er eine Vorläuferm des Spradjvereins, die vom Philos 
fophen Ehriftian Friedrich Kraufe, dejien ſprachwiſſenſchafi⸗ 
liche Abhandlungen jept herauögegeben worden jind, im Anfang 
des vor. Jabıh. gegründete »Wertmijche Geſellſchaft jür deutjche 
Sprades; Krauſe hat ſchon in emen Auflage die Gründung 
eines »allgemeimen Spradjereindg« angeregt. — In der April⸗ 
ſihung ſprach Schuldireltor Baron über die Sprade Yuthers 
und ihren Einfluß auf die Entwidlung der hochdeut— 
ihen Scriftiprade. 

Frankfurt a. O. Am 14. März fand die Hanptverfammlung 
des Zweigvereins jtatt. Sie war ſchwach bejucht, wie überhaupt 
eine große Yaubeit der Mitglieder zu beklagen iſt. Der Vor: 
figende gedachte in feiner Anſprache zunächſt verdienter Männer, 
die der Tod aus den Neiben der Vorlämpfer genommen bat. Er 
ging dann auf die Bewegung gegen das Fremdwort (Holltarif) 
ein und jchloß mit einem Rückblick auf die örtlichen Erfolge. Der 
Schriftführer berichtete kurz über die Tätigkeit des Yıneigvereins, 
über die Kafjenverhältnijje und die Yulammenjepung des Bors 
ftandes. Darauf erhielt Dr. phil. Wehnert aus Berlin das Wort zu 
dem Vortrage> Luther und die deutiche Sprache « er war redneriſch 
und ſachlich gläuzend. Der Vortragende jührte aus, was Luther 
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vorjand, wie er die Sprache der kurſächſiſchen Kanzlei ausbildete, 
und zeigte zulegt dejjen Stellung zum (Fremdwort, zur Bildlich 
teit, zur Allegorie, zum Wortjpiel und zum Humor. 

Köthen. Im Laufe des Winters ift es gelungen, den hiefigen 
Sweigvereim, over bis auf adır Muglieder zurüdgegangen war, 
wieder auf 10 zu verjtärten. Schritte zur weiteren Hebung des 
Zweigvereins wurden in der Januarfigung beraten. Yum Bor 
penden wurde Cyuemiter Wohlgemuth, zum Geſchäfioführet 
Oberlehrer Benfemann gemwahlt. Letzierer yielt in der nächſten 
Sipung, Unfang März, einen Vortrag uber deutiche Pilanzens 
und Ziernamen; Witte April ſprach Oberleyrer Kahle über 
den Rektor Vetterlein, emen Schulmann, der ım der erſten 
Hälfte des vergangenen Jahrhunderis ın Korhen gewirkt und ſich 
un eımer Programmarbeit als einen Vorläufer der Bejtrebungen 
des Deutſchen Spradjvereins gezeigt hat. In der legten Sıpung 
des Winterzeitraums, Witte weat, ſprach Dr. med. Xupe über 
die mißbräuchliche Fortlaſſung des »e« im 3. Falle. 
Alle Vorträge wurden beifällig aujgenommen und haben zu der 
beginnenden Erjtartung des Zweigpereins ohne Zweifel beigetragen; 
ver Beſuch der einzeinen Avende, der zuerit schwach war, ıı in 
erjreuligem Steigen begriffen; an die BVornäge müpfte jid) mehr: 
mals eine beiehrende und erweiternoe Beſprehung durch Die au— 
werenden Muglieder an. 

Laibach. Unter lebhafter Beteiligung hielt unſer Zweig 
Ende Apr feine dDriesjägrige Hauptverjammlung ab. Der Bor: 
gende, Sparfajjenbeamtier Leo Suppantſchitſch, evitatete 
einen jeher eingegenden Jahresbericht uber Die Borgänge im 
Zweige jelbjı wie um Wejamtverem, dejien Erjtarten und über: 
aus erfolgreiches Wirken er näher beleuchtete, ımden er zugleich 
den großen Wert der Vereinszeitſarift bervorhob, deren jtere 
gediegenem Inhalte, vereint mu wahrhaft vornehmem Zone, er 
unter dem Berfalle aller Unweſenden orte der waärmſten Ans 
erlennung zollie. Dem Berichte ſolgte eine lebyafte, verichiedents 
lichen Vereinsjragen zjugewendere Beſprechung, an der ſich zahl: 
reiche Bereinsmitglieder beteiligten, Yierdura) von der warmen 
Anteilnaume Zeugnis ablegend, welche den idealen Beitrebungen 
unres großen Vereins im unrer jüolicden, von der ſlawiſchen 
Hochjlut jo jtart umtojten deutichen Ede in erfreulichem Wiahe 
entgegengebrampt wird. Inter anderem wurde dem einſtimmig 
wieoergewählten bisherigen Vorſtande der Wunjch nahegelegt, die 
Schriftleitungen der wentgen tm biefigen Zweiggebiete in deuiſcher 
Sprache erſchemenden Yertichriften für unjre Sache zu gewinnen, 
was der Borfigende auch bereitwalligit anzubahnen verſprach. — 
Vitghed Prog. A. Belar, der Wıünder und tangjägrıger Yeiter 
unjrer wenbelannten, mut den beiten, zum Zei nam jeiner An— 
gabe gebauten Inſtrumenten ausgejtatteten Latbacher Erd— 
bebenwarte, bentie die Aufmerkamten der Berſammlung auf 
den in der Tat befremdenden Unſtand, daß zahlreiche, teitber 
nad) dieſem Muſter ım Veutſchen Reiche errichtete gleichartige Ans 
jtalten ſich jonderbarerweije die jremdtlingende Bezeichnung »Kıd- 
beben= Beobadyiungsitatton« beilegten, obwohl der aud) ſonſt, 
3. B. in Sternwarte, Seewarte, Wetlerwarie, Neltungemwarte u. d. 
ſchon jeit langer Zeit gebraugte gut deutſche Ausorud »Warte« 
viel näher und entjchieden auch beyjer lag. Auch ın dieger Hinſicht 
wurde die neue Zweigleuung eriucht, an den Geſamworſtand des 
Verems anıegend heranzuteten, insbejundere mit dem Himweiſe 
baranf, daß die wiſſenſchaftlice Erdbebenjoridyung derzeit vor— 
nehmlich in deutimyen pänden ruht und daher in Beachtung des 
altwönuschen Grundſahes principis obsta ein raſches Eingreifen 
von beruſener Stelie aus wohl jehr gerechtſertigt erſcheinen liepe, 

um jo mehr als ſich auf diefem Wiſſensgebieie aud) nod) zahl: 
reiche andere, insbejondere ım Anfange deutſch jehr leicht erjep- 
bare fremde Auedrüde breit zu machen beginnen. Wir wollen 
daher hofjen, daß ein im richtiger Weiſe vorgebrachtes gutes Wort 
aucy hier dem richtigen guten rt finden wird. —_— d— 

Marburg a. d, Dran. Am April bielt Stadiſchulinſpeltor 
Friſch einen ſehr besegrenden Bortiag Über die neue deutſche 
Rechtſchreibung. Wom 17. Jahrhunderte an ſchilderie er alle 
Beitrebungen um einheituche Schreibung und beſprach jodann die 
ernzerheiten der num zu ftande gekommenen Wegelung, die für 
das ganze deuniche Spiachgebiet gulug jeim wird. Danach teilte 
der Burjigende, Dr. Waliy, inegrere jpradhliche Anfragen mit, 
u, a. nad) einer Bezeichnung, jür Die Beamte an der neun ge— 
geſchaffenen Vollsbücherel. Die Berfammlung entſaned ſich tür 
Buͤcherwartin ·Als Verdeutſchung von Premiere wird die im 
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BVerdeutfchungsheite angegebene »Erjtaufführung« der mun öfters 
gebrauchten »Llraufführunge vorgezogen. — Kine Berdeutimung 
jür Journalist hatte » Die Iıterarıydje Praxis⸗ angeregt; im dritten 
Verdeutſchungshefte iſt dafür Zenungo oder Zagesichriftiteler 
angegeben. Unſere Verſammlung ſprach ſich ſürTagesſchrin— 
fteuer« aus. — Eine längere Wechſelrede folgte der Anſtage, ob 
die von Hurt von Laßwiß in einer jeiner Schriften angewendete 
Fallbildung »Preis und Erträgnis des Grund und Bodens« jprad: 
lich richtig jei vder ob man bei einer derartıgen Begriffszuſammen⸗ 
ziehung jtatt der ‚yallendung nicht die Borjegumg des Berbältnis- 
woried »von« vorzuziehen habe, ferner wie man mit einer Bei— 
fügung fage: »des ererbten Grund und Bodens« oder »des er— 
erbien Grundes und Bodens«. — Die Herren Köhler, Schönherr 
und Berntopj irugen mehrere Mufititüde und Herr Blöſchl einige 
mundartlice Dichtungen vor. 

Neihenberg. Der Bortragabend am 26, April erfreute ſich 
eines zaulueıchyen Beſuches. Bıof. Robert Müller ſprach über 
die Kunſt der Sprade. Er brachte eingangs eine Ynficht 
Werbers (»Sprade als Seunft«, 2 8d.). Nagy ihr fei die Dicht: 
tunſt deshalb von einer neuabzugrenzenden Spradytunit zu trennen, 
weil für das Kunfischaffen der Spiadye der Stoff im Worte ges 
geben jei, während er jür die Dichtfunft in den anſchaulichen 
Webilden der Phantaſie zu juchen wäre. Nach der Ablehnung 
diefer Teilung wies er nun auf die ofı überſehene Taiſache hin, 
daß die Arı, wie die Sprache werde und ſchaffe, miı jener über: 
emjtimme, in welcher ſich jede Kunſt berätige. In beiverler Rig— 
tungen finde das ſeeliſche Innenſem durch die Byantafie den jinn- 
lien Ausdrud, in der Spiadye vermittels des Wortes, ebenie 
in den andern Künſten vermuttels des ihnen eigentümlichen Stofies, 
in welchem die Darbietung erfolge. Machdent dann der Eigenart 
und Schönheit gedacht worden war, mit welder Die Spradje ale 
Kunſt den Lauibeſtand verwendet, folge die Begründung vafür, 
daß dem bildlichen Gehalte der Spradi« mehr Beachtung gebühre, 
als er gemeinhin erſahre, wober der Vortragende beſonders der 
lehrreichen Sprechfindigteit der Kunder gedadyre. Die angeregie 
Art, die Sprache anzuſehen, führe aud) auf ven befannten Boden 
der Fremdwörterei; Denn tolle der Eindringling erjept und ein 
bezeichnenderes Wort Der eigenen Sprache gewählt werden, jo 
richte ſich die Forderung man blok an den Berftand, jondern 
auch oft an die Phantaſie umd das Geſfühl, und dann werde 
eigentlich eine Selbjtäugter und Findigleit verlangt, wie jie in 
gejteigerter Art jedes Kaͤuſtſchafſfen vorausjepe. Dieſe trefdurd- 
dadyten, jormvollendet vorgetragenen Betraatungen fanden leb— 
haften Befall und allgemeine Zuptmmung. 

Troppau. Am 14. Mai fand die Hauptverfammiung ftatt. 
Sieben wuuglieder des Borſtandes wurden wieders, zwei neu— 
gewählt. Der Zweig zäylt Derzeit 124 Witglieder. Im letten 
Bereingjahre fand ein Bortragsabend jtatt, bei dem Dlufeumss 
direltor Dr. Braun über Gottfried Keller und Konrad 
Ferdinand Meyer iprad. Vorleſungen, Muſit und Gejang 
trugen zur Unterhaltung bei. Unſer Zweigverein hat Mitglieder 
in Staats», Yandes= umd jlädiwicen Amtern und ın jahlweichen 
Vereinen, jo daß fein Emfluß und jene jtille Tätiglent da und 
dort in erfreulicher Weile zu bemeiten iſt. In eimer Reihe von 
Beratungen hat der Worjtand die Weichäftsorönung des Trops 
pauer Geueinderates in jpramlider Hinficht durchgearbeitet. ine 
bezüglide Eingabe wird jedenjaus Erfolg haben. — Die Ber: 
trenumg des HYweigvereins in Strahburg tjt nur durch einen Zu— 
fall verfäumt worden. Der Zweigberein Troppau iſt tätig und 
hofft noch manches ım ande Echlefien und im angrenzenden 
deutichen Mähren bei Gemeindevertreiungen, Bereinen und Hörpers 

Imaften zu erreichen. 

Brieftaften. 
Herrn Dr. $...., Mülhetm (Rhein). Der MNusdrud »die 

weitet (oder am weitejten) geiprengte Steinbrüdes ijt, wie Sie 
richtig vermuten, ein Fachausdruck, der gier und da noch von 
ſolchen Brüden gebraudyt wırd, die nady Art jogenannter »Sprengs 
weiter oder auch als Vogenbrüden gebaut jind. Der Nusdrud 
iſt indejien veraltet, umd man fpricht — auch in der tedinifjdpen 
Schrujtſprache — heutzutage wohl ausnahmslos nur noch von 
» weit geipannten Brüden«, gleichgültig, ob von Sprengwertbrüden, 
Bogenvrüden ujw, oder von Hängebrücken ufiv. die Rede ilt. 
(But »Spannweitee bezeichnet man die Entfernung zwiſchen den 
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Peilern oder Auflagen) Nur das Wort »Sprengwerk« (im 
oegenia 3 »Hängewerfe) ift auch jet noch ein g — 

usdrud. 
Ham F. W.... Aachen-Burtſcheid. Wenn, wie wir 

beſtätigen fünnen, ſowohl »der Tram« wie »die Trame geſagt 
wird, jo iſt eben mit dieſer Tatſache zu rechnen, d. h. keins von 
beiden ift ohne weiteres zu verdammen, zumal da für beides ein 
ausreichender Grund angeführt werden fann. Denn »der Tram« 
ife nichts als eine Abkürzung von: »der Tramway (— weg)«, und 
»die Trame eine ſolche von: »die Trambahne Indeſſen glauben 
wir, da als der maßgebende Begriff meiſt »die Bahn« vorſchwebt 
(vgl. Straßenbahn, Eifenbahn ufw.), jo daß man vieljad) fogar »die 
Tramman« jagt. Dies wäre alſo geeignet, das weibliche Geſchlecht 
mehr zu empfehlen. Übrigens ftimmen wir ganz mit Herm 7. ®. 
überein (Sp. 19 d. Za.), daß dieje Unſicherheit in dem Gebrauche 
der Fremdwörter ein Vorteil ift vom Standpunkte der Sprach— 
reinheit, weil fie mit zur Verwendung deuticher Wörter veran: 
lafien fann. Denn wer bei einem fremden Worte unficher iſt, 
greift eher zu einem deutichen, deſſen Gebrauchsweiſe ihm geläufig 
ſt. Man bat nun freilih das Wort für deutſch anſprechen zu 
dürfen geglaubt. Es gibt in der Tat ein deutices Wort »der 
Drame oder »Trame, mhd. drämfe) — Ballen; die Leitſchienen 
bei den alten Bergbahnen (im Bergbau) waren die Tramen. 
Auch wäre zu wünſchen, daß fid) darüber einmal ein ſachtundiger 
Anglift äußerte. 8. ©. 

Herm M...., Freiberg. Mit Dank tragen wir zu Nr. 4 
ber Zeitſchr. Sp. 122 nad, daß das Wort »verfüllen« im Sinne 
von »ausfüllene aud beim Bergbau üblich iſt. Aufgegebene 
Schächte und Schürfe werden verfüllt, d. h. Schächte, Grubenteile, 
ganze Gruben, die nicht mehr benußbar find, werden mit irgend 
welchen Mafien (Geſtein-⸗-Bergen«, Schaden, Schlämmen) dicht 
ausgefüllt. Auch das Wort shinterfüllen« iſt in der angegebenen 
Bedeutung in Gebrauch. Das Kunſtſtück, »Berge zu verjeßen«, 
haben die Bergleute von jeher fertig gebradyt; es bedeutet: taube 
(erzleere) Geiteinsmafjen (Berge) in Grubenbauen (unterirdiichen 
Räumen) unterbringen, um fie zu befeitigen oder um diefe Gruben- 
baue vor dem > Berbredien« (— Aufammenbrecden) zu jchüßen. 
Überhaupt it die Vorſilbe »ver-« im der Tedmil in aus: 
gedehntejlem Gebrauch; Balken werden »verlegte — Steine »der- 
feßt«e — Steine » vermauert« uſw. 

Herrn $...., Tondern. Die Ausſprache des Namens 
Autafort in der Uhlandſchen Ballade braudıt niemandem Kopf: 
zerbrechen zu machen, und gelchrie Sprachlenntnis ift dazu nicht 
nötig. Denn jchon der Neim auf dort: Drt:Wort, wie der 
andere Bertran de Bom : Bentadorn : Dorn : Zom ftellt aufer 
Zweifel, daß der Dichter diefe Namen lauttreu gemeint hat. 

Herrn R. . . . Neuern (Böhmen). Das mittellateinifche Wort 
Beanus, ein älterer Ausdrud für den jegt aus der Stubenten- 
iprache allgemein bekannten⸗Fuchs-, pflegt entiweder auf das 
franzöfijche Wort bejaune (aus becs-jaune — Gelbſchnabel) zurüd: 
geführt zu werden, oder mit mehr Wahriceinlichleit auf böant, 
das Mittelwort von b6er = bayer gaffen. Um ſicher feſtzuſtellen, 
ob mit diefem alten Studentenansdrude Beanus das nach Ihrer 
Angabe im nördlichen Böhmerwalde gebräuchliche Schimpfwort 
»Beänae zufammengebört, das einen »rohen ungejchliffenen 
Menjchene bezeicdynet, müßte man noch mehr über diejes wifien. 
Aber unmöglich; von vornherein iſt es nicht, und es fünnte der 
Umftand dafür fprechen, daß der ehemalige Studentenausdrud 
auch überhaupt für einen dummdreiſten Burjchen vorfommt. Ja 
die Fremdwörterbücher verzeichnen ſogar die jchöne Weiterbildung 
Beanismus für dummdreiſtes Benchmen. 

Herren Amtärichter®. N. . . ., Noftod und R.B,..., Torgau. 
Das »Gewett«, von dem wir im Brieffaiten 1001 Ep. 332 f. ge 
iprochen haben, ift eine Abteilung der jtädtiihen Berwaltung 
Roftods, und zwar jür Handels-, Scijfahrts- und Gewerbes 
fachen. Unter feiner Aufſicht ſteht das geſamte Schiffs und 
Haſenweſen zu Roſtock und Warnemünde (befanntlid; ein Noftoder 
Flecken«), es ift als Seemanndamt, Strandamt, Scifisvermef: 
jungsbehörde und Sciffsregifterbehörde tätig, ift Verwaltungs— 
und Bolizeibebörde auf der Unterwarnow und in Warnemünde, 
für lepteren Ort auch Hybothekenbehörde. Dieje dankenswerten 
Mitteilungen Hären die Einheit de Warnemünder Gewettes mit 
dent Roftoder auf. Da aber diejes aufer dem Wißmarer Gewett 
ſchon in Sanders’ Wörterbuche euigefühn! ift, jo hat über die 
gegenwärtige Verbreitung des alten Wortes unjre Anfrage leider 
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weiter feine Aufſchliüſſe ergeben. — Beiläufig fei auf das nieder: 
ländijhe Jaarwedde für Stipendium oder Benfion bingewiejen, 
das Trranfe in den Wiſſ. Veib. 1. Reihe S. 181 nennt. 

ım 9.M...., Ilſenburg. Neu ift fehlfam nicht, aber 
ungewöhnlich und in der Ihnen aufgefallenen Stelle »Das Er- 
gebnis des Unterrichts muß als fehljam bezeichnet werden, wenn. .« 
wohl auch nicht richtig verwendet. Denn bier jcheint » mangelhaft« 
oder »verfehlt« gemeint, fehlfam aber bedeutet mehr die Neigung 
zum Fehlen, Seren. 

Herm $. ©t...., Orlifon-Zürih. Wenn Ihnen die Be- 
tonung » misftimmen« geläufig tft, jo haben Sie allerdings darin 
etwas Altes bewahrt. Denn »miße bildet mit Zeitwörtern jejte, 
untrennbare AZufammenjegungen, und dieſe find belanntlich der 
Kegel nah auf dem Stammmort betont, und durch beftimmte 
andere Eigentümlichleiten von den trennbaren untericieben, wie 
B. eine Vergleihung von »überjepen : (er) ſetzt über : überzu: 
fepen : (hat) übergejept« mit »ũberſchen: (er) überjeht : zu über: 
fegen : (hat) überfegt« ehrt. Wei den Bildungen mit »miß « iſt 
nun freilich der Ton ſchwankend geworden und vielfach entfchleden 
auf die Erfte gerüdt, wohl urfprünglidy unter dem Einfluß von 
Gegenſähen wie »glüden und mißglücken, trauen und mißtrauen, 
gelingen und mißlingen, billigen und mißbilligen, achten und miß 
actene. Auch am abgeleiteten Hauptwort wird dieſe Unregel— 
mãßigkeit des Tones deutlich, wenn wir z. B. »Mifadytunge mit 
Hoͤchachtung⸗, auch »Mißſtimmung« mit » Züftimmung« zufam- 
menfallen BR während beide doch, als von untrennbaren Beit- 
wöriern abgeleitet, mit »Berächtung, Uberjepung, Unterbrecdungs 
u.a. flimmen jollten. Dieje erſte Unregelmäßigleit hat aber noch 
andere nach jich gezogen. Wie nämlid) 5. B. »mißbilden« infolge 
dieſer Betonung zu »ansbildene, und »migachten« zu >höcad)- 
tene tritt, jo findet ſich nun mad den regelrechten »auszubils 
den, hochzuachten« aud »mißzubilden, miß zu achten· ein und 
nadı »auöge bildet, hochge achtet, zugeſtimmt« entſteht »miß: 
gebildet, mißgeachtet, mißgeſtimmt« uff. Selbſt Formen mit 
vorangefiellten ge treten a, bei guten Schrftftellern, »gemik- 
handelt, gemißbilligt, gemißbraucht⸗, als wären es Ableitungen 
von Hauptwörtern. Die legte Folge diefer Gleichjegung von »mihj- 
bandelne mit »überjegen« (jtatt »mihgändeln« mit »überjegen «) 
von »mihftimmene mit >»zuftimmen« (ftatt mit »verftinmene). 
würde es fein, wenn jchließlich die Vorfilbe trennbar würde, man 
aljo jagen fönnte: »er handelt miß — er feht über«e. Aber das 
ift nur in jcherzhafter Anwendung möglich. Sie nehmen daher 
mit Recht Anftoh daran, wenn in dem Grammatiſch- orthogra⸗ 
phiſchen Nachſchlagebuche von Dr. Auguſt Bogel auf S. 286 abs 
gewandelt wird: » ch ſtimme miß, du ſtimmſt miß ..., ich ſtimmte 
miß..., du ſtimmſt mich, ihm, deinen Herrn, unjere Geſellſchaft 
jlets mifie. Das ftimmt uns ebenfalls miß, fehr mi, mag auch 
im übrigen Ihr günſtiges Urteil Über das uns unbelannte Bud) 
zutreffend fein. 

Herren €, F. 2...., Oberhaufen, €. 8. ..., Bonn, 
Dr. G. . . Saargemünd und vielen Ungenannten. Die Rhein = 
und Nuhrzeitung, die in Duisburg erſcheint, und ihr folgend 
Bonner und Düffeldorfer Blätter machen ſich mit Recht luftig 
über die franzöfiihen Epeifelarten der Düffeldorfer Ausitellung. 
Wer fid) in der Trejthalle, den Weinjtuben und Hauptrejlaurants 
etwas nach der Karte beftellen will, muß ein franzöfifches Wörter: 
bud zur Hand Gaben. Denn nichts ift deutich benannt, ſogar 
die Kartoffeln heihen pommes de terre, wer fid) an einer Kalbs— 
zunge erlaben will, beitelle langue de veau, und wer das Be— 
dirfnis dazu in fich fühlt, wird auch nicht vergeblich nach einer 
töte de venu verlangen. Die Eintrittsjcheine aber werden 
der ausgleihenden Gerechtigkeit halber in engliſcher Sprade 
abgejlempelt, z. B. May 10 1216 PM '02. — Auch das » Hotel 
Bayeriiher Hof« in Münden — dieſen ſprachlich anfechtbaren 
Namen legt es ſich ſelbſt bei — lebt in dem Glauben, daß ein 
franzöfisches, natürlich nicht ganz fehleriveies Menu, 3. B. für ein 
Feſtmahl deuticher Grzte, wiürdiger jei als eine deutiche Speifelarte, 
twie fie dod) auf dem Tiiche des deutjchen Wailers liegt. Wohl 
mander Teilnehmer hat »das Zeuge nicht verftanden und nicht 
immer geahnt, was der nächte Gang ihm bringen werde. Indeſſen 
das hat er fidy felber zuzufchreiben; denn der . Oberleliner, 
der um Aushanft über den Hergang erſucht wurde, hat die fran- 
zöſiſche Sprache ebenjo beftimmt wie überzeugend zu rechtfertigen 
gewußt und gejagt: »Wenn das Menu vom Comite im Bureau 
abgegeben worden ift, fo wird es gewöhnlich franzöſiſch gefchrieben, 

(Der Schluß des Brieflaftens folgt auf der legten Seite.) 
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PER, Uberſicht der Rechnung für das Jahr 1901. E 

A |3 A 
1. Beitand aus d. Jahre 1900 (vgl. Ztichr, 1901 Sp. 190) 126 147 ]1. @eicgäftsführung: 
2. Beiträge von 215 Zweigvereinen (9 im Rückſtand) |30 553 | 13 A. Vereinsleitung. | 

Aachen 268 „A — Ultenburg 270 A — Altona 214. — Annaberg 
nu u — Barmen 160,05 a, Ehreniold des Borfipenden . » 2» 2 A4 BON 

— gi ee Pr ee Bergedorf 32 = b. Schreibwart (efnichl. Miete ufw. d. Weihäftsraumes) >» 1000,— 
BerlinsGharlottenburg 1846 4 — Bielefeld 82.4 — Blitgen 66 0 ©. Gedürfniffe und Einrichtung der Amtsräume . 815 £ — Blrtenfeld 30 4 — Bitterfeld 48 M — Blantenburg 30.4 — a. 77) ı EEE EEE » 192,35] 300% ee iz a ——— — Bra — Bremen 62, _ lau i Z Subnet 498.4 > Butarelt * B. Giträitfähee (einft. Saltung Der Weile: Burtehude 4 A — Gelle 60.4 — Ehemnig 216 m — Ein 52,8 a a. Ehren 5 en A 100, — Erimmitihau 86 A — Danzig 88 A — Darmfiadt 35,0 4 — b. Poftgeld . — » 2.85] 1228 —* 54 A — Demmin 32,05.4 -Dicdenhoſen 16 4 — Döbeln 
0, A — Dortmund 112 M — Dresden 1060 „A — Durtöburg 

———— — —— — ee ——e — a. Ehrenſold des Schapmelfters OO 
— Eutin 18.4 — Sslensburg 30 A — Forbach 80 4 — ranthert b. Buchhatterinnen (Gehalt, Alteröveriorg.-Beitrag ufin.) » 2147,05 
aM. 206 M — frankfurt a/D. 140 4 — Tirelberg 130. — ©. Betriedötoften des Berlaneb © 2 2 2 2 2 20er 940 Qeelburg 150 4 — Weſtenwaide 10.4 — Gablortz 68,17 4 — d. Allgemeine Gejchättsbetriebstoften . » 279,58 a u Zum 100 A en 83 — Betwi ren o. Gefhäftseinrichtung und Atmmergeräte. . » 186,70 ; ee N ne ee | Balken drachten und Boftgeld, aud) für erbetrieh » 1171.74] 58704 
ftabt 10 A — Halle 404.4 — Hamburg BMA — Sanmover 468 Mi Img _ burg 34 M 114.4 — Belibtonn 196.4 — 2 Bee es 55% 
Sail ——— — — — orm Y w 2 Jera 44 —* na — — Ramenz 3. Koften der Bewegung: 
M— ruhe 210.6 — e — Slempen — 

Biel 138 4 — Sllanenfurt 208,18 A — Koblenz db0 A — wolbere a. Hauptverfammiung » » 2 2 2 A4 1041,80 | 20.4 — Rolmar 140,10.4 — Köln 696 4 — m. b. Sefamtvorftandsfigungen .» 2. 2 22 Pad — sönigshltte 62,0 — NKönigftein 3. — SKonftanz _ ©. Ausihuffifungen > 2 2 2 2222. = 31080] 433805 a Ne A _ fr. — Krotochin = R — 

ee re 5 _ „ * Ling * 4 tb Belters des _ Pr 100, — „, London 510 4 — Lilbben 14.4 — bet 0A — | b Ba m Berbungen der er der e MA — Lugand DA — Ma deburg 40 A — Mailand A fe, d. Sterben d eine ı » 40T — Wainy 61.4 — Marburg 373,08 4 —- Marienburg DIA = — AainG, d. guleeceiã Sim. — * Marienwerber 260.4 — Marlirh 26.4 — Meiningen WM — a Gehe > > 2 2 0 0 00 nn 8 ITUMS Meg 290 4 — Minden 102.4 — Mört 20 4 — Miı (Rhein) d. Bofigeld des Leiter - >» 2 2 2 2 re UA 
108 4 — Mülheim (Mubr) 3.4 — Winden 444.4 — Hann. 6. Werbereijen, Borträge ufw., ...00» 1206,25 Münden 122.4 — Milnfter 280 4 — Natel 16,06. — Meus f. Beihilfen an Sweigvereine » 720] 50% 6 brandenburg 34.4 — Neunlichen OA — Neuruppin 70 4 — 
Meuftertin 14.4 — Niederbronn 8,95 4 — Norben 10.4 — 
Rlirmberg 140,67 A — Dperirohna 72.4 — Dberhaufen 6A — 
Didenburg 144.4 — Dpyeln 110.4 — Dstabrilt 40 4 — Vader: 
born 43,0 .M — Bforzbeim 54.4 — Pirna 106.4 — Blauen 
132.4 — Blön Bi A — Fotibum 42 A — a 66.674 — 
Sm 44— — HA — Rathenow 22 4 — aſibot 
16.4 — Kedlingbauien 32,05 A — Relchenberg 300,08 4— Hem: 

Scheld A — Rohleben 74.4 — Roftod 10.4 — Enarbrüden 
TED A — Ehildberg 26 .M — Et. Gars St. Boarähaufen 4R AK 
— Edjlawe 38,0 .4 — Schopfheim DA — n 140 — 
Eiegburg A — Elegen 193.4 — Slaı # A — Ebern» 
beim 26. — Sömmerda 26.4 — Sonderburg 17 Mk — Stade 
54.4 — Stendal 12.4 — Stettin 320.M — Stralfund 47,0 4 — 
Strasturg 1/9. 0.4 — Straßburg LE. 60.4 — Etuttgart I2,% 
— Tangermünde WA — er ‚0.4 — Tetichenz nbadı 
58,48 4 — Thom 30.4 — Til 
Tondern 42.4 — Torgau 68.4 — Trarbad) 52,4 — Treptoin 
3 ,A — Trier 0 A — Trielt 42,0. — ty 2,00 — 

A — Bermels: 

5. Koften der Zeitfhrift: 

a. Schriftſoſd: 

1, Echriftleiter und Echreibbilie . A 154,80 
2. Mitarbeiter » .» . . » BOT A 0 

b. Drudtoften und Buchbinderarbeit 
©. Boper . 2 2.2. . 
d. Anzeigen und Bellagen . — * 
©. Verſendungbloſten (Berlin und Salle) . 
f. Poftgeld und Amtäbebürinife . . . : 16.3610 

6. Hoften der Beihefte, Verdeutihungsbüher und 
anderer verfänfliher Drudjahen: 

a. Beiheft 20 Ceinfhl. Bapleıworrat) . » 2. A 124,18 
b. Verbeurihungöbücder IV, V, VIII (eins hl.Bapiervorrat) » 3665,17 
©. Briefbogen, Einbände zum Ehrenfrang . — 2.7 

* 

7. Verſchiedenes: 

— Wolfenbüttel 20 4 — Worbis 5.4 — Wurzen 62,05 m — 

3. Beiträge von 2006 unmittelbaren Mitgliedern 6625 |67 ———— 
. oft chaftoſtelle, 4. Für Drudjaden: " 1. Miet. — ze . 5 — — —— a. Erlös aus dem Berlaufe. . 4 3147,76 2. Berwirtichaftung, Beleuchtung, Heizung, Reinigung b. Zahlungen für Anzeigen u. Beilagen » 401,34 | 3549 | 10 und Seuermerfiherugn » -» - 2 2 000. 

5. Sonftige Einnahmen: 3. Eteuern und Gtempelgebühiren 
” ‚Br " = b. Ehrungen, Beiträge an Bereine . sl 4 1203,70 © Intgemeim, guch Auslagen für Beiorgte Rilher, b. Verſchiedenes, Auslagenerſtattung v. Drusfachen für Zwelgvereine und Rüdzehlungen . 

Bweigvereinen u. f. > mar Drudjah. » 514,32 | 1718 | 02 

42 57239 d. Zur Deutſchen Bant gegeben behufs Berwahrung und Berzinfung 
c. Mbgehoben von der Deutichen Bant (Rüdzahlungen) | 16509 , — | Beftand . 

5907239 
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A. — 
Einnahme 45002,39 
Ausgabe.. „0. _» 57798,65 

"Rafienbeftand A 1273,74 

B. Nachweiſung des Bereinsvermögens in Wertpapieren. 

Bejtand von 1901. Renimwert Börfemvert 31./12. O1 
5 Stüd 3%, %, Deutiche Reichsanleihe B. M 35491/95 je 2000 4 ... 10000 .4  10090,— #6 
5» 3% Deutiche Reichdanleihe E. M 175801/4. 205413 ie 200 A Pr a E  \ +: | 000 © 907,— * 
l » 3 * vers erjetin Ormnitenkiie B. 4% 217180 . et BONO; + 2018,— >» 
6» 3, % D. 3 328 349/54 j ie 500 „4 . »..3000 » 307,— » 
3» 35% » » » C. 1563096. 536 091. 167652 je 100... . 3000 » 3097. » 
1» 3, D. 13 404489 . 500 » 504,50 » 
10» 3%, % bee, tonfolid. Staatsanfeihe E. A 177089. 181242. 181402. 181453. 181458. 

81461. 183442/45 je 300.4. F 3000 » 3027,— » 
3 >» 2 * oftpreublice Blandbriefe C. 1 19641. 12600. 27642 je 1 1000 A. 3000⸗ 2928 — >» 
1* 3 Landſch. Eentr,- Pianbbriefe 1 241312. . "2... .1000 >» 980,— > 
1» 3 % preuß. —— Eienitenkeiie B. 45162499 . . a re BUN: : = 2018,— » 
3» 3, >» C. Ai 486430/2 je 111.1 : 3566 3027,— >» 

Aufanmen 31500 * 31553,50 A 

1. Vorräte: 
a. Drudjaden 

1. Berbenkgunpbüe IA. .ı0 200. 1845, — : 

a FE >> Sa a. Kußenfände im Buchhandel - . 22.2. . 
0 7 yasni Ve ZZ , b. Mügemeineh SHulbuh > 2 22200. 
5. Schrader ©. Rüdjtände von Beiträgen der Biweigvereine - . - 
ee a ne » d. Deigf. der unmitielbaren Bereinsmitglieder 
8. Bölner e. für Unzelgen und Bellagen der Zeitſchrift er 
9. er — melft nod laufend) » - - = 2 2 2 0“ 

* ee Sei DE Er 3. Vereinsbüherei : - - 
be RER EEE a BE SE SE 4. Birtſchaftsſachen im Gebrand des Borfigenden, der Berdeu 7: ı ı Peer 
ni Em Au u u * De aan Geihäftsftelle und des Echriftleiters - - . 

Geiamtvermögen des Jahres 1901. 
A. Kafjenbeftand. . . » v0. 4 1273,74 

B. Berein®vermögen in Wertpapieren zum Börjenwert » 31 553,50 
C. Wertbejtände . . » » —PF 2... 23 885— 

A 41 642,24 

Der Rorfitgende: Der Schatzmeilter: 
D. Sarrazin. F. Berggolb. 

Dem an mic, gerichteten Erſuchen entiprechend, habe id) die Jahresrechnung des Allgemeinen Deutihen Sprachvereins 
für 1901 geprüft und zwar in der Weije . . . . (folgt eine eingehende Aufzählung der Prüfungsvornahmen). Ich babe hierdurch die 
berzeugung von der vollftändigen Nichtigkeit der Jahredrechnung gewonnen. 

Braunſchweig den 25. April 1902. Hermann Wolff, Kommerzienrat. 

Ich ſchlie be mid) — an das von Herrn Kommerzienrat Wolff bier vorftehend ſchon Beftätigte an. Auch ich gleih ihm 
babe die Poften in derielben Reihenfolge vorgenommen, forgfältig nadyaddiert ujw. Somit it auch nach meiner Überzeugung die 
Aufftelung der Redinung volljtändig richtig. (Folgt Ausdrud des Dantes für den Herm Scapmeljter.) 

London den 9. Mai 1902. A. Siegle, Buchhändler Ihrer Maj. der Königin von England. 

Der Vorſtand des Allgemeinen Deutihen Sprahvereins 

©. Sarrazin, Vorjipender. 
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weil, wenn man es deutſch aufjchriebe, es in den meilten Fällen Lachecle. So könnte man in den fog. Banoptitums (Schauballen) 
nicht verjlanden würdee Na, dann Hilit es nicht; der muk es das »Lachlabinete nennen. In umfrer Zeitichrift it die Ede auf 
ja wiſſen. — Wie lange mag ein jo läcerlicher Unfug im deut: | mehrfachen Wunſch auch ſchon eingerichtet (j. Jahrgang 1400 
chen Landen noch möglich jein? Ep. 16/17). Neuefter Erwerb: Im einem Verfahren betreffend 

Kaifer Friedrichquelle (unterzeidnet: Kroeber) in Offene | Ermittelung unerlaubt ausgewanderter Wehrpflichtiger (heerflürhti- 
bad a.M. Sie bezeichnen die Bemerkung unfres Brieftajtens | Er Heerpflictiger, jo nannte einmal jemand dieſe Leute) berichtete 
in Nr. 3 (Sp. 92) über Ihre engliihe Aushängetafel als »uns jüngjt ein &emeindevorjteher, daß alle Nachforſchungen nach dem 

ſinnige Angaben« und verfichern ung u. a. wörtlich: »Wenn Sie | Verbleib von NN. »refoldatios« geweſen jeien. RB. 
num zufällig einmal ein Plakat in engliiher Sprache irgendwo Muſterleiſtung. »Unter purpumem .. . Schildhaupte zeigte 
gejehen haben, jo hätten Sie die Sache wohl erft genauer unter⸗ der Schild . . . einen . . . emporidwebenden und einer aus dem 
ſuchen Lönnen und würden Sie dann gefunden haben, daß ein | rechten Obered hervorbredienden, mit blauem, die Goldinfcrift 
ſolches Plafat, wenn dies überhaupt der Fall geweien it, nur | „Non soli cedit« tragenden flatternden Bande belegten Sonne 
durch Zufall Ihnen vor Mugen fam.« Gewiß, wenn jemand | zufliegenden goldbewehrten, mit der preußiſchen Königslrone ger 
quält ß etwas fieht, fommt es ihm durd Zufall vor Mugen. | frünten ichwarzen Adler.« (Aus Weller Archiv für Stamm= und 

a8 bejtreiten wir nicht. Im übrigen, als wir nad) Empfang Wappenlunde 1901 Nr.2 ©. 24.) 
Ihres Schreibens nochmals bei unjerm Herrn Gewährömann in 
Gleßen anfragten, a im Frankfurter Hofe die englifche Tafel : 
noch immer an ihrem Plage. Danach jei das Urteil uber Inhalt . . 
und Den Ihrer Entgegnung den Leſern überlafien. Am Schlufje Geihbäftlider Teil. 
Ihres Schreibens empfehlen Sie uns, für die Zukunft nicht allzu- arte NET mei 
ſchnell mit Behauptungen am die Öffentlichkeit zu treten. Dem In Köslin (Pommern) if ein neuer Aweigverein des Allg. 

wohlbegründeten Rate höſlicher Leute folgt jedermann gern. Deutichen Spradvereins ind Leben getreten. 

=: — D. Sarrazin, Vorſitzender. 

Bd. IX. 15 beliebte Tänze, 
X. 20 Märsche, XIV. 20 mod 
Tänze, XV. 18Unterhaltungssi 

für Klavier, XIII. 36 Violin- 
tänze, XII.I. Mäunerchor-Al- 
bum!144 beliebte), XX .ILMän- 

nerehor-Album (150 leichte) 
„ XVIII. Mandolinenschule 

(deutsch-englisch). 

Jederband'stark karlor INK: We [ [ 01— 

Der Verein f. vereinfachte Rechtſchreibung N 
behandelt in feiner Monatsichrift „Reform” eingehend alle Fragen 
der Deutſchen Ausipradje, Nechtichreibung und Schriitgattung. 
Sein Hauptziel iſt, durch möglichſte Abichaffung aller Folgewidrig— 
feiten die deutſche Rechtſchreibung für jeden Deutſchen ers 
lernbar zu geftalten. Daher Bejeitigung aller undeutjden Lauts |, bemuchen nd ohmm Born 
bezeihnung und überfläffigen Buchſtaben umter jonftiger Schonung | worden kann, werden kostenfrei versandt durch die Bade- Verwaltung. 1204] 
des Althergebrachten. — Jahresbeitrag 2.#. — Probenummern, 

Flugblätter uſw. frei durch die [206] 

Geſchäftsſtelle D. Soltau in Norden. 

%41.1.100Volks-,II. 101 Kommers-, 

„IL. 75 Beliebte, IV. 44 Arien, 
„ V. 40 Rhein-, VI. 100 Spiel-, 
„VIL.108KinderVIII.60Jugend-, 
„XI.50Karnevals-, XVI.805piel- 

a. Kinder-, XVII 33 Bariton-, 

Singstimme mit Klavierg 
NS begleitung. 

j 

Bad Salzschlirf rk 
Rheumatismus, Steinleiden. 
Ankändirangen des Bades, ein Heftärztlicher 
Bekumlungen über erzielte Heilerfolge sowie 
Gobrauchsanweisung zur Trinkkur, welche, 

Mit Berüdjichtigung rn me 
u Professor Mundart= und Fremdwörter, 

Harzer Loden P. J. Fuchs: ſowie vieler Eigennamen, 
wasserdicht 3. Tauſend. 

Kamelhaarloden, Loden- 360 Seiten jtarf. Schreibheft- Format. 
— — Deutsches Geh. 3,25 .4; fart. 3,754; 

fm Tragen. in Leinen geb. 4 A. 
Damenloden von 1,50 6, 
Herrenloden von 3.4 an. [202] Wört b h Ein and; in bdiefem WBlatte 

0 er uc empfoblenes, ungemein reichhaltiges, Joppen von 12.4, 

Mäntel von 20 A aanz eigenartig und zwedlmähig ange 

Tanke —— auf etymologischer legtes, fowie beifpiellos billiges Bu. 

— Hass, Kahl. Grundlage. Verlag von Hobbing & Büchle 
— uns N | Stuttgart. [194] 

oden:-Epezial-@ t. 

Briefe und Bujendungen filr bie Bereinsleitung | Geldſeuduugen und Veitrittserflärungen (jährliher Beitrag 3 Marl 
find zu richten an den Borfipenden, —2*8— rg und fonitige Exruticheiiten des Vereins geliefert werden) an 

© nr te Geicdhäftsirelle 5. O. Des Schapmeiiters, 
Geheimen Oberbaurat Dito Sarrazin, Berlin · Friedenau. Berlagtbuchſandletr Ferdinand Mergaoid In Berlin WEO, 

Kalſerallee 117. | Mopitsnie 78. 

Briefe und Zuſendungen für Die Zeitſchrift an den Herausgeber, Oberlehrer Dr. Ostar Streicher, in Berlin NW 52, Paulfrafe 10, 
fir die Biffenihaftlihen heſfie an Proiefior Dr. Paul Blerich in Berlin WW, Mopltrahe 12, 
fiir das Werbeamt an Oberichter a. D. Dr. GUnther Saalfeld, Berlin-frledenau, Sponholzfiraße IL. 

Für die Schriftleltung verantwortlich: Dr. Oslar Streicher, Berlin NWG2 Bauliteake 10. — Verlag des Allgem. Deutſchen Eptadwereins (F- Berguoſd Berlin. 

Druck der Buchdruderel des Walſenhauſes in Halle a. db. S. 
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Allgemeinen Deutſchen Sprachvereinb 
Vegründet von Herman Riegel 

Im Auflrage des Borſtandes herausgegeben von Dr. Oskar Streicher 

Tr Den Dee he Keen —* — eben — Die Zeltſchrift kaun auch durch den Buchhandel oder die Voſt und wird den Mitglledern des Allgemeinen Deutſchen Spradverelns unentgeltlich 

geliefert (Saung 24). | für 3.4 jährlich begogen werben. 

Inhalt: Was dürfen wir von der beſten Nechtichreibung fordern? Bon Prof. Dr. Ostar Brenner. — Huherungen und Aus: 
ſprüche über die deutiche Sprache in ungebumdener Rede Il. Bon Prof. Dr. Baul Bietih. — Wechſelvordrucke. Orderpapiere (Nufs 
gabepapiere). Bon Landgerichtsrat Karl Bruns. — Deutſche Tennisausdrüde. Won Oberlehrer Friedrich Wappenhans. — Maute 
(Obfiverfted) und Verwandtes. Bon Prof. Dr. Robert Sprenger. — Au dem Aufſatze »Die Rache des Spradhgeiftes«e. Vom Heraus: 
geber. — Kleine Mitteilungen. — Sprechſaal. — Zur Schärfung des Sprachgefühls. — Bücherfchau. — Zeitungsihau. — Aus den 
Bweigvereinen. — Brieffaften, — Geſchäftliches. — Anzeigen. 

Dieje Nummer gilt für die Monate Iuli und Auguft. 

. . Nechtichreibung. Diefe Haben wir im Deutſchen ſchon in 
Was dirfen wir von der beiten Rechtſchreibung fordern?! | weiten Umfange; jo wenn wir jchreiben fliegen, fied, Liebe 

ALS die neuer Nechtichreibung ſchon lange unter Dad) ges | mit ie, obwohl wir bloß i ſprechen: wir halten mit dem ie ein 

braht war, ließen ſich noch manche Stimmen hören, die gute | Stüd alter Sprachgeſchichte feit, denn chebem hat man aud) wirt: 

Ratichläge brachten. Auch an den Borfigenden des A. D. Sprach- | lid) i-}-e geſprochen. Geſchichtlich ift ferner die Schreibung zehen, 

vereins find fie gerichtet worden, natürlich ohne eine Anderung ſehen, fliehen, Ühre, Zähre mit h: im Mittelhochdeutſchen 

des Beichlojjenen herbeiführen zu fünnen. Wenn unfere Zeitfchrift | hat man in all den Wörtern ein b (wohl jaft mehr dj) gehört. 

ihre Spalten rechtichreiblihen Aufſätzen öffnet, jo mögen fich die | Nur alter Gewohnheit entfpringt es, wenn wir Bater mit v, 

Einfender doch darüber Har fein, daß eine unmittelbare Wirkung | jahren mit f idhreiben, ja ſogar vor und für, voll und füllen, 

auf die Schreibung der nächſten Zulunft vom Spradjverein nicht | die doc) zufammengehören, tim Anlaut trennen. Hier widerfprechen 

erwartet werden kaun. Es fann ſich für ihn und feine Zeitichrift | ſich etymologiſche und geicichtliche Schreibung: erjtere fordert 

nur darum handeln, das Verſtändnis für das Wejen unferer der- gleiche, letztere (ſeit mhd. Zeit) ungleiche Buchjtaben. Die Unter— 

maligen Rechtihreibung, für ihre Vorzüge und Mängel zu fördern | fcheibung ſtammt aus der Zeit, da man fir v gewöhnlich u jchrieb, 

und Klarheit über die Anforderungen zu jchaffen, die man übers | oder beide in ganz gleicher Bedeutung braudte: da wird man 

haupt an die Schreibweije jtellen fann. Der Wunſch des Schrift: | nun ſtatt des v vor 1 lieber f geichrieben haben, damit man 

leiters unferer Zeitſchriſt, hierüber mich etwas ausfügrlicher zu | nicht Formen wie wur, uullen erhielt; wor, wol! aber brauchte 

äußern, ift mir um fo willtommener, als jede Einzelunterfuhung | man ohne Vedenten. Wer nun heute jagt: wegen voll müfjen 

in der Luft ſchwebt, folange man über die Grundlage ſich nicht | wir vüllen oder wegen füllen müſſen wir foll jchreiben, wird 

geeinigt hat — und das iſt jelbjt innerhalb des Vereins jür ver- auf ziemlich allgemeinen Widerſpruch flohen: die eiymologijche 

einfachte Nedytichreibung noch fange nicht der Fall. Schreibweije gilt bier auf einmal nichts mehr, nur die Anhäng- 

Was hat die ſchriftliche Darfiellung der menſchlichen Rede zu lichleit ans Hergebrachte. Ebenſo wird man Zah! und Qual, 
feiften? Das ijt die erfte Frage; das wie? wird dann leichter | Ehre und Meer, Käjer und Eber unterſchieden lafien, weil fie 
zu finden fein. in den letzten drei Jahrhunderten geichieden gewejen find, nicht 

Wer als Lehrer im Unterricht fteht, wird immer wieder in | ausgleichen, weil fie von Haus aus gleichen e-Laut haben (mhd. 
den Fall fommen, das gejchriebene oder gedrudte Wort dem | fever, eber). 
geibrocenen gegenüber oder an die Seite jtellen zu müfjen; für Wenn jo die neuere Entwidlung tatſächlich den Vorrang vor 

in und den Schüler ift das gejcriebene Wort die Norm; aus | der älteren behauptet, jo gibt es doch genug Leute, die daran 

ihr joll diefer die richtige fyorm, aus ihr den lautlichen Zus | Anſtoß nehmen und — im ganz ungeſchichtlichem Sinn! — die 
jammenhang von Wörtern lernen. So jcheint für die Schule | »zufällige« Geſtaltung in neuhochdeutſcher Zeit als Berirrung be- 
3. B. die Schreibung jährlich mit ä unentbehrlich, weil dadurch | kämpfen. Sie wollen jar, zal, qual, aber ähre, mohn; 

der Zufammenbang mit Jahr deutlich zum Ausdrud fommt, ob- | friden, vil, aber fliegen, liecht. Sie fünnen aber dabei nicht 

wohl jehrlic die Laute auch, ja für einen großen Teil Deutjch- | jtehen bleiben, wenn fie wirllich etymologifch ſchreiben wollen; 

lands bejjer wiedergeben würde; oder Philojophie mit ph ſcheint unfere ganze Screibung muß umgeändert werden — und tie 

nötig, weil damit zu erfennen gegeben wird, dal; das Wort uns | nahe liegt die Verjuhung, aud) an der Sprade, nicht nur an 

deutſch, griechiſch tft, obwohl die gleiche Ausſprache aud bei der | der Schrift zu meiſtern, alfo leffel, ergegen, zwelf zu fordern; 

Screibung Filofofi(e) gejihert wäre. ES mird alfo bei der | warum damm nicht auch funne, wünne, müglich? Dies find 

Schreibung Nüdfiht auf die Borgeihichte der Worte genommen. | ja die mittelhochdeutichen Formen. Die Miſchung von ober- und 

Das führt zur etymologijhen oder geſchichtlichen mitteldeutihen Wortbildern muß dem Etymologen doch ein großes 
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Ürgernis fein; fie zerſtört die Einheitlichfeit des Neuhochdeutichen 

in ſolchem Maße, da; faum ein größerer Sag als geradlinige 

Ableitung aus dem älteren Sprachftand ericheint. So mühte ent- 

weder die ganze Sprache nad) etymologiſchen Grundſätzen zurüd: 
geihraubt werden — aljo aud) 3. B. wir jungen, jprungen 

zurüdfehren — ober, wenn man für die gefprocene Form den 

Sag anerkennt: »Der Lebende hat Rechte, wenigſtens die Necht- 

ſchreibung künftlich nad) alten Vorbildern geregelt werden. lm 

diefe neusalte Schreibweife zu beherrſchen, müßte nun freilid) 

jeder Deutihe gründlich Mittelhochdeutſch lernen — oder eine 

Unzahl von Regeln und Ausnahmen ſich einprägen. Unſere heutige 

Schreibung wäre leicht, einfach und Har dagegen! 

Fragen wir num aber doch: was wäre der Gewinn einer 

eiymologiihen Schreibung? Daß künftlich erhalten würde, was 

fid) überlebt Hat, ja was ſchon lange Neuem Plap gemacht hat, 

wird am fich wohl niemand für Gewinn halten. So lümen nur 

Vorteile für den Sprachunterricht in Betracht: man könnte etwa die 

geichriebenen Formen zur Unterftügung bes Gedächtniſſes in Fragen 
der Spradigefchichte bemüpen. Aber was bit denn der Durch— 
fchnittsdeutjche davon, da er weiß und merkt: liebe Hat von 

jeher ein ie, friden aber ein i, gewiß hat in alter Zeit ſſ, ich 

weiß aber ein z gehabt? Wer einjehen fann, daß dachte zu 

benfen, gift zu geben, wuhte zu weiß, gezogen zu 
ziehen gehört, braucht feine Hilfe, um zu verjtehen, daß voll 

und füllen, licht und leuchten zufammengehören und wird mit 
allen Hilfen der Schrift doch nicht zu der willfommnen Einficht 

fommen, daß weiß, wi und gemijj (der Umterfchied von ß umd fj | 

ift etymologiih!), daß vermögen und macht ufw. zujammens 

gehören, er wird umgekehrt aus Übereinftimmungen in der ger | 
jchriebenen Form, jobald dieje einmal als etymologischer Wegweijer 

gilt, die tollften Verbindungen herjtellen. Wir haben übrigens, wie 

geſagt, ſchon eine Menge etymologiſcher Schreibungen, oder ſolcher, 

die es ſein wollen. Das letztere, wenn wir häuſer, läuten, mäuſe, 

die das vordem ziemlich allgemeine heuſer, meuſe, leuten 

verdrüngt haben, ſchreiben, um den Zuſammenhang mit haus, 

laut, maus zum Ausdruck zu bringen. Aber wenn man glaubt, 
dak häufer aus haus entitanden jei, irrt man befanntlich ebenjo, 

wie wenn man annimmt, äfte fei geradenwegs aus ajt gebildet 

(anjtatt erſteres aus büfer, legteres aus ejtel). Sollen vielleicht 

ſolche etymologijche Winte vermehrt werden? Sie find als Schreib- 

bilfen ja nicht zu verachten. Aber ihre, Ausdehnung iſt gewiß 

nicht nötig und würde zu Mikverftändnifien führen. Dafür einige 
Beifpiele! Daß jende zu fandte im gleichen Verhältnis fteht 
wie äfte zu ajt, trägt zu trage, ift jedem Grammatiter Har. 

Soll nun deshalb jände geichrieben werden? Dann aud wohl 

ſähze ftatt ſeße? Wie will man dann aber verhüten, daß der 

Uneingeweihte nicht auch gejäjjen und ich gäbe, nähme (wegen 
gab, nahm) jhreibt? Haben doch foldye Uneingeweihte die jalich- 

etymologiichen Formen id) lüge, trüge nicht bloß gelegentlicd) 
geihrieben, jondern diefe »falichene Formen den Kanon des Neu— 

hochdeutſchen aufgedrängt. 

Sp werden wir alfo Nüdficht auf die Etymologie (die richtige 
oder eine angenommene) bloß dann den Ausſchlag geben lafien, | 

wenn damit fonftige Vorteile verbunden find. Was wir als 

Vorteil anjehen müflen, joll unten unterjucht werden. 

Biel mächtiger als der fchulmeijterlide Zug zu eiymologiſcher 

Schreibung ift der — wenn ich mein Urteil gleich durch ein Bei— 

wort zu erlennen geben darf — ſpießbürgerliche zur geſchicht— 

lichen. Wenn ein altes Baudenkmal oder jonjt ein Werk alter 

Kunft duch die Bedürfniſſe des modernen Bertehrs gefährdet 
wird, jcheiden fich jept die Geifter meift ſcharf in zwei Yager: Hie 
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Bedürfnis des alltäglichen Lebens, Sinn jür Gegenwart und Au: 

funft, bie Freude an Lünftlerifcher oder geſchichtlicher Anregung, 

Achtung vor dem Streben der lehrreichen Vergangenheit! Andere 
werden, im manchen Fällen wenigſtens, von eingebildetem Wert 
ded Alten, von der vis inertiae und von Mangel an Zatkrajt 
ſprechen und fie der mutigen Gntichlofienheit gegemüberjiellen, 
Überlebtes durch Neues, Lebensſähiges zu erjepen. Im der Redit- 

ihreibung find dieje Gegenjäge zu Tage getreten, feitdem man 
überhaupt von einer fejten Überlieferung fprechen kann. Auch 
heutzutage find fie lebendig und in Kampfe. Scen im 16. Jahr: 

hundert hat man jich bemüht, unzeitgemähe Schreibungen — 

weil der Ausſprache zuwider — zu bejeitigen, und jo jort bis 

in die Gegenwart. Das Haupihindernis war für ſolche Be- 
mühungen nicht die Überzeugung von der Zwedmäßigkeit, Richtig- 
feit der gewohnten Schreibweife, jondern die Furcht vor Neuem. 

Dan hat in den Streifen der Widerfaher von Neuerungen eine 

ganz gewaltige Furcht vor Änderungen, als ob man ihrer nicht 

mehr Herr werden könne. Plychologiſch fit das ja erlärlih. Wir 

ſchreiben bis zu einem gewifjen Grade bewuhtlos, gedantenios, 

jo wie wir es uns angeeignet haben. Xritt eine Änderung ein, 
jo müſſen wir bei jedem Worte und bewußt werden: bar id 

fchreiben wie bisher, oder iſt hier eine Falle? Schreiben ijt nie 

ein Vergnügen, aber mit Hinderniffen ift e8 eine Qual. Deshalb 
wird jeder Übergang für Erwachſene ein gewiſſes Unbehagen her- 

| vorrufen, wenn auch nicht gerade »das Ärgerlichſte fein, was es 

| 

‚ wird alje nichts heljen. 

überhaupt geben fanne, wie jüngjt H. Delbrüd in den Preußiſchen 

Jahrbüchern behauptete.) So find denn gar viele darüber einig, 

daß das Hergebradhte in unjerer Screibweije fallen müſſe, aber 

»nur ich will es nicht mehr erfeben«. Unſeren Kindern und 
Enteln gönnen alle die weiteſtgehende Vereinfahung, und mur 
wenige werden fürchten, daß ibmen mit dem Aufgeben der ie in 

liebe, fliegen, der 5 in Zahl, mehr, Hohn ein Stüd wert: 

vollen nationalen Erbgutes, der Zujammenhang mit der geſchicht⸗ 

lichen Entividlung deutihen Weſens entzogen werde. 

Die geſchichtliche Schreibung dürfte jomit nur für die ältere, 

bequeme Boltsidyichte Wert haben. Pie Erinnerung an das Alte 
wird für den Wiljbegierigen aber nicht verloren gehen, wenn man 

auf jene verzichtet. 

Das Rufen nah etymologiiher und geſchichtlicher Schreibung 
Es fragt fid), ob andere Wünſche be: 

‚ rechtigter und erfüllbar find. 
Die nächſte Forderung, die an eine Rechtichreibung geftellt wird, 

iſt nun, daf fie verftändlid ſei, leicht lesbar, Irrtümer nad) 

Kräften ausichliehe. Diefe Forderung ſcheint vollauf bereditigt, zur - 

mal in unferer Zeit, wo man raſch und viel leſen muß. Aber fie 

geht doch meiſt von zweifelhaften Vorausfepungen aus, vor allem 

von der: ald ob unjere jegigen Buchjtabenbilder an ſich leiht 

verftändlich jeien. Wir wijien fofort, was mit Seen und jehen 

gemeint ift, weil wir daran gewöhnt find, und würden ſicher ver: 

wirt werden, wenn wir geichrieben jähen: an den bayriſchen 

Sehen, obwohl diefe Schreibung am ſich fo berechtigt wäre, 

wie etwa Ehen, gehen, mehren. Aber wir werden nidyt ver: 

verwirrt, leſen jofort richtig: Wagen wir doch! die Wagen 

find nod nicht abgefahren, die Wagen find nidt 

genau; ja jelbjt gebraudte Wajlerwagen find zu ver: 

faufen wird nad dem Zuſammenhang faum falich verjtanden 

werden. Die Wahrjcheinlichkeit ift wenigſtens hierfür geringer 

ald beim mündlichen Gebraucd folder Wörter, etwa im einer 

1) Sch Habe diefen Ausſpruch etwas näher beleuchtet im ber 
Beilage zur (Münchner) Allgemeinen Zeitung 1902 Nr. 34. 
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Reichstagsrede. Ob die Schrift num wohl die Aufgabe hat, 
Mißverſtändniſſe, die in der Sprache liegen, zu befeitigen? Biel 

leicht. Dann müßte aber zu einem Unterjcheibungszeichen doch 
wohl erjt gegriffen werben, wenn die Gefahr wirklich da ift; man 

wird nidıt 999 mal Waagen jchreiben, wenn erft das taufendite 

Mal Verwechslung möglich oder wahrſcheinlich ift. Wir leſen ja 

jo gefährliche Wörter nie für ſich; unfer Auge erfaßt immer 

— imenn wir nicht mehr Abc-Schüßen find — eine Anzahl von 
Wörtern zu gleiher Zeit, und das Gehirn bewältigt eine folche 
Gruppe ja unglaublich ſchnell. Nun ijt wohl nicht zu. leugnen, 

daß mir die einfachjten Wortbilder am leichteſten ſaſſen; freilich 

nur folange fie eindeutig find. Bei mehrdeutigen (ſeen — fehen, 

Seen, ſäen) kann zur deutlichen Kennzeichnung ein verwidelteres 
Bild wünſchenswert jcheinen; jedenfalld muß das Bild aber fejt 

ſein.) Bielfad wird nun leichte Pesbarkeit darin gejucht, daß 

man alle nur denkbaren Fälle von Entgleifung berüdfichtigt und 
ihnen vorbeugt, auch ſolchen, die nur auf der eriten Stufe des 

Lejeunterrichtd möglich) find. In einer Einfendung an den Schrift: 

leiter dieſer Blätter wurde auf foldhe Möglichkeiten hingewieſen, 

die fich nach der neuen Rechtſchreibung ergeben, nämlich auf die 

Doppelgeltung der Verbindung sch in huschen und häuschen 

Die iſt ja aus anderen Gründen wirklich zu beanstanden, aber 
nicht wegen möglicher Mifverftändnifje. Abgeſehen von ben Scherz 

bildungen hirs-chen, lös-chen, kreis-chen hat der jleikige 

Berfaffer fein Wort aufgetrieben, das im Zuſammenhang von einem 

Deutichen falſch geleien werden könnte, weil er es mit einem 
anderen Worte verwechlelte. Dan wird bei der Musmalung der 

drohenden Falſchleſungen an die Muge Elje in Grimms Märchen 

erinnert. Wir gewöhnen uns doc) jonjt daran, die Unmündigen 

zu Miündigen zu machen und unfere Einrichtungen zunächſt für 

die leßteren zu treffen; warum nicht in dem wichtigiten Verlehrs— 
mittel, der Schrift? Der Grad ber Lesbarkeit ift immer von 

der Gewöhnung abhängig. An welche Schreibart wird man ſich 

leichter gewöhnen: an einfache oder mit allen möglichen Lefehilien 

belaftete? Die Kurzihriiten haben gezeigt, wie wenige Hilfen 
nach einiger Übung nötig find, um eine Schrift ſchnell und ficher 

zu leſen. Die Übung aber wird Schule und Leben einmal raſch 
und gründlich geben. Biel zu viel wird von den Anwälten ber 
Deutlichteit das Bedürfnis des Lejers in den Vordergrund ges 
jtellt, da& des Schreiber vernahläffigt. Für ihn müfjen wir 

fordern: 

Sparjamteit im Buchftabenverbraud, Beftimmtheit 

der Ausdrudsmittel, Einfachheit der Regeln. Dieſe 

Borzüge zeigen Schriftiuiteme wie das chinefiiche in hohem Make; 

jede Silbe hat ihr feites Zeichen, Regeln find dabei wohl nicht 

oder in geringer Zahl zu berüdfichtigen. Bei Bucjtabenjcriften 

gebt es ohne Megeln aber kaum ab. Geradezu beneidenswert 

ſcheint das Lateiniſche in Bezug auf Einfachheit: feine Längen: 
und Kürzenbezeihnungen, nur ein s-Buchſtabe, feine Zwiſchen— 

votale (ä, ö), und doc war vielleicht die Sprache felbit nicht jo 

einfach, wie es nad) der Schrift ſcheint. Jedenfalls ift unfer 

Deutſch aber_reiher, mannigfaltiger als das alte Latein, und auf 

feine Weife fo leicht wiederzugeben wie dieſes. Aber die Unzapl 

von Regeln und vor allem von Ausnahmen, die unjre Schüler 

fernen und wir behalten jollen, wird doc nicht unumgänglich 

nötig fein, Sie würde noch gröfer, wenn wir etymologiſch 

ihreiben wollten, fie wird Meiner, wenn wir uns anftatt an 

außer uns liegende Regeln an die uns anerzogene Sprache jelbft 

1) Im 16. Jahrhundert iſt viel gedrudt und gelefen worden, 
aber der Grundjag war fajt völlig fremd! 
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anlehnen dürfen, d. h. wenn wir lautgetreu (phonetiſch) 

ſchreiben. Lauttreue Schreibung iſt heute das Biel ber aller— 

meiſten Verbeſſerer. Sie ſcheint leicht zu verwirllichen: man 

ſchreibt einfach nicht mehr und nicht weniger als man ſpricht, 

alſo kein Dehnungs-h, fein ie, keine großen Anſangsbuchſtaben. 
Nber wenn etwas ſchwierig ift, fo iſt es die Antwort auf die 

Frage: was fpriht »man«, und wie ſchreibt man das Ge— 

fprochene? Wir glauben ja, jo lange wir in unbefangener Un» 

fenntnis leben, daß wir jeßt ſprechen, was wir fchreiben; eine 

Änderung an der Schreibung wird faft ald Sünde gegen die Sprache 
verfehmt. Tatſächlich aber ſteht noch gar nicht fejt, wie »man« 

ipriht. Wenn für die Bühnenfpradhe eine gewiſſe Feſtigleit 

erzielt ift, jo gilt das noch lange nicht für die hochdeutſche Um— 
gangsfpradhe; im ihr bejtehen nicht nur perjünliche Verſchieden⸗ 

heiten, ſondern vor allem große grundfägliche Unterjchiede zwiſchen 

Nord und Süd, die ſchwer, fehr ſchwer auszuglelchen find, Go 
lange fie bejtehen, fann von einer enge an bie Ausſprache ſich 

anfchliegenden Schreibung nicht die Nede fein. Es muß Raum 

für verschiedene Färbungen bes Yautes im Buchitaben fein. Wenn 

es in Süddeutſchland Hunderttaufende gibt, die der Überzeugung 
find, p und b, d und t feien nur in der Schrift getrennt, weil 

halt Dach immer mit weihen, Tag mit hartem t gefchrieben 

werden müfje, wie vater mit v, feder mit f, fo wird bie Rege— 

lung auch fünftigbin über deren Köpfe weg geichaffen werben; ebenfo, 

wenn weithin in Mitteldeutichland die Scheidung von Pferd und 

fährt als eitel Schulmeliterlaune gilt. Aber wenn vom Norden 

ber defretiert würde: Straße und Haſe müfjen wegen ber ver: 

Schiedenen Ausſprache verschieben gefchrieben werben, jo ver: 

jtehen das Millionen nicht"), und wenn man weiter fagt: wir 

im Norden haben den Unterſchied — darum iſt's richtig, jo wird 

der Süddeutfche fagen: nun erft recht nicht. Und umgefehrt: 

wenn der Süddeutſche, der legen mit e, gelegen mit & fpricht 

(nad) guter alter Weife!), bei der Neuordnung der Schreibung 
forderte: fünftig jchreibt man gelägen, Bäld, gäben, benn jo 

ſprechen wir, und die Sprachgeichichte gibt uns recht, nun, da 

würde der Berliner jagen: i wo!? Es ift auch bei der laut- 

treuen Regelung die wichtige Vorfrage zu erledigen: wie weit hat 

die Lauttreue zu gehen? Sie löſt aber gleich auch die nächſte 

Frage aus: foll die Lauttreue nur foweit reihen, als es das 
Berftändnis des Schriftinhaltes fordert, oder ſoll fie der ſprach— 
lichen Erziehung des Bolfes dienen? Letteres wird mitunter von 

Rhonetifern gefordert. Die Schrift foll jo fein, daß aus ihr 

der Schüler, der Zweifelnde, der Ausländer jeden Augenblid er 

jehen fann, wie ein Wort gejprocdhen wird. Es ſoll alfo unjre 

Ausſprache in der Schrift ihr Geſetzbuch haben. Iſt das nicht 

zuviel verlangt? Man führt an, die Ausſprache verrohe, wenn 

fie nicht immer und immer ihre ſichtbare Zuchtrute in der Schrift 

habe; genaue Schreibung zwinge zu genauer Ausiprade. Das 

gegen mul; aber gejagt werden: 1. die Schrift hindert auf die 

Dauer »faljher Ausſprache nicht, das beweiſen uns Spracden 

mit geichichtlicher Schreibung wie das Engliihe, Franzöſiſche; 
2. es iſt gar nicht zu wünſchen, da die Ausſprache ſich gleich 

bleibe; 3. auch bisher hat unfre Schreibung, joweit fie lauttreu 

fit, die Aussprache nicht geeinigt. Wohl aber war fie bisher für 

den, der hochdeutſch jprechen wollte, ein gutes Notjeil, nad) dem 

er in der Gefahr greifen konnte. Das ſoll fie aud in allen 

Fällen bleiben, in denen die Ausſprache feſt iſt; aljo z. B. in der 

1) eben tefe ich in einer Zuſchrift des badiſchen Münzamtes 
an die Münchner Neueften Nachrichten (Nr. 215 diejes Blattes): 
»in dem Mangel eines dem weichen (!) Laut ß entipredhenden 

Schriftzeichens . . .« 
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Unteriheibung von b umb p, die wir Eüibbeutichen ohne Hilfe 
ber Schrift ganz; aufgeben würben; wie nun aber b eigentlich ge- 
fprochen werben foll, kann bie Schrift nicht jagen, das mu durch 
münbfiche linterweifung gelernt werben ober ergibt fih — für 

ben Rorbbeutihen — einfad; aus ber Umgangsſprache. Die Feſt⸗ 
ftellung des Angemefjenen hat nicht in ber Umgangsichrift zu ges 
ſchehen, fondern in eigenen Werten auf wifienfhaftliher Grund» 

lage (mie etwa bem Büchlein von Biätor), die fünftig in jebes 

Lehrers Hand notwendiger fein werben als die Rechtſchreibebücher 

— wenn einmal bie Zeit gefommen fein wird, bak man ben In— 
halt ber legteren völlig wird im Kopf behalten können. Bollte 

man wirllich bie Ausſprache in der Schrift genau wiedergeben 

lafjen, dann würde eine ſolche Menge von gelehrten Beobachtungen 

gebächtniämäßig eingeprägt werden müſſen, daß die Schwierig: 
feiten faum geringer würben als bei einer ftreng gejchichtlichen 
oder etnmologiichen Rechtſchreibung. Man erwäge nur z. B., daß 
g in Tages und Tag nicht gleid) außgefprochen werden foll, | in 
Haus und Häufer beigleichen; allen Ernftes wird verlangt, daß 

das ch von nicht von bem in Nacht unterfchieden werde, für bie 
kin König und Kreis geſchieht dies vielleicht mit noch mehr 

Net; bazu fommen all die Schwanlungen in der Dauer ber 
Vofale,"in der Färbung (ob ofienes oder geſchloſſenes o, e), die 

Frage ob fällt oder fält, fennt oder fent. Hier geraten Em— 

mologen und Phonetifer aneinander, oder der eine Phonetifer 

räumt der Etymologie ein Recht ein, der andere nicht, der eine 

will du haft von du hafzt unterjcheiden, der andere jagt: 

gleihe Brüder, gleiche Kappen und ſchreibt beide haft. Es muß 

alfo fauber abgeitedt werden, wie weit der Phonetiler fein Stedens 

pferd reiten darf. Da wird nun wohl die Enticheidung lauten: 

nicht weiter als das praltische Bedürfnis reicht und ſoweit das 
Ohr ded gewöhnlichen Sterblihen ihm folgen fann. Daß haft 
und hafzt gleichlauten, da Feld umd fällt denjelben I=Laut 
haben, hört wohl jeder, ebenjo daß ſchon und Hohn gleid, ge 

ſchrieben werben müffen, aber daß Held und Geld nad) jüd- 
deutjcher Forderung zweierlei e enthalten, verſteht ein Norbdeuticher 

faum, und dab Ohr und hord)t zweierlei o bieten, Feld und 
Felder zweierlei d, ift für den Süddeutichen unfahlid. Man über: 

laſſe foldye Feinheiten wifjenfchaftlicher Beobachtung und benüße 

die Phonetit zur Vereinfachung, nicht zur Erſchwerung des Schrei- 

bens und bes Unlerrichtes. 

Sind aber glücklich die Grenzen der Lauttreue feſtgeſtellt, jo 

fommt ein neues großes Fragezeichen. Wie follen die richtigen 

Laute richtig bezeichnet werden? Sollen die bisherigen Zeichen ges 
braucht werden, und wenn eine Auswahl vorliegt, welches? Über 

diefe Äußerlichteiten wird vielleicht einmal der Kampf am heftigiten 

werben. Daß zwei und mehr Beichen nebeneinander für den 

gleihen Laut zu verwenden in jeder Beziehung Unfug iſt, wird 
vielleicht allerfeits noch anerfannt werden (ei meben ai, eu neben 

Au, v neben f, wohl auch ph neben f, th neben t), daß ng für 

den Laut, der ebenjo einfach iſt wie m und m, um einen Buch— 

jtaben zu lang ift, ebenjo «dh, ja ſch um zwei, leuchtet auch ein, 

daf A neben e überflüſſig ift, wird dem nicht auf die Etymologie 

Eingefhwornen aud eingehen. Aber für ng nun n, für dh ein 

geſchwänztes h, für ſch 5 oder /? Wird dafür die Menge zu 

gewinnen fein? Werden die Anhänger des einen ſich zum anderen 

befehren ? 

Zunächſt alfo müſſen die großen Hauptfragen, die noch zu 

erledigen find, ob geſchichtliche, oder etymologiiche, oder laut: 

trennte oder gemilchte Schreibung, die Fragen nad dem letzten 

Zweck der Schreibung überhaupt ernſtlich durchgeſprochen und 

entfchieden fein, dann erjt können Einzelfragen mit Ausſicht auf 
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irgenb melden Nuhen verhandelt werden, cher aber nit. So 
wird es ſich z. B. auch faum empfehlen, die Verbeiierung ber s: 

Schreibung zu erwägen, etwa wie Herr Profefior Kewitſch in 
Freiburg in einer Zufchrift an den Herrn Boriigenden tut, be: 
ftimmte Vorſchläge in diejer Richtung zu machen, wenn fie auch 

nod fo begründet find; denn zu Psalm, Slaviich, Efeptiich, Fluss, 

Flũsse wird ſich — abgeſehen davon, daß die neue Reichsſchreibung 

fie ausſchließt — niemand verfiehen, der jonft in bisheriger Weile 

ſchreibt. Gut iſt aber für alle fälle, fo wie Herr Kewitſch getan, 

auf bie Mängel Hinzuweifen und fie auf die Schwächen des ganzen 

Syſtems zurüdzuführen. Ob ein allmählicher Übergang möglich 
it? Ich bezweifle e8 befonders aus piychologiichen Gründen. 

Bürzburg. D. Brenner. 

Äußerungen und Ausiprüde über die deutihe Sprade 

in ungebundener Rede. 

UI. 

Seit ich in der Novembernummer 1901 (Sp. 317 ff.) zur Samm: 
lung und Mitteilung von Urteilen über die deutjche Sprache, über 

ihre Tugenden und Gebredhen anzuregen fuchte, ift mehr denn ein 

halbes Jahr verfloffen. Mir jelbit ift im diefer Zeit feine Muhr 
vergönnt gewejen zu einem eindringlicheren und planmäßigeren 

Suden, und was von Vereinsgenofjen auf jene Anregung zu: 

gegangen ift, ift noch zu wenig, um cine Gruppierung nad) inneren 

oder äußeren Geſichtspunkten zu gefiatten. Den freundlichen Ein- 

fendern ſei an diefer Stelle herzlih gedankt für ihre Bemühungen 
und die Hoffnung ausgeſprochen, daß fie ſelbſt ihren früheren 

Mitteilungen weitere anſchließen und recht zahlreihe andere Ber 
einsgenofjen ihrem guten Beifpiel folgen werden. Wir geben zu 

erft Außerungen Job. Gottfr. Herders (von Herrn Paul Marichner 
in Dresden mitgeteilt), laſſen dann einige von hervorragenden 

Deutjchen ber neueren Zeit folgen (Jalob Grimm, Georg Eurtius, 

Friedr. Viſcher, Wilgelm Raabe, bis auf die letztere von Herm 

Oberlehrer Dr. Karl Müller in Dresden eingefandt) und machen 
für diesmal den Beſchluß mit dem Irteil eines Ausländers, des 

Portugiefen Alex. Hereulano (mitgeteilt von Herrn Mmold 

M. Rump, Ballenburg in Holland). Daß die Mitteilung eines 
Urteil$ an dieſer Stelle nicht immer die Zuftimmung zu ihm ein— 

ſchließt, ſei noch ausdrüdlic bemerkt. Paul Pietid. 

Johann Gottfried Herder. 

Unjre Sprade fann uns das feyn, was dem Kunſt nad: 

ahmenden Menfchen die Hand iſt. Man rübmt den Sklavo: 

niſchen) Spradyen nach, daf fie zur Nachbildung fremder Idiome 

in jeder Wendung, in jedem Uebergange geſchickt feyen; die 
deutſche Sprache hat dieje Fähigkeit vor allen Töchtern der 

lateiniſchen, felbft vor der Englischen Sprache. Alle dieje find 
von Zwitternatur; aus ihren engeren und weiteren Schranfen 

fönnen fie nicht hinaus, um fid) einer fremden Sprade nut 

einigermaffen zu bequemen. Bor allen ijt die Franzöſiſche 

Sprache die gebundenfte, die gleihjam gar nicht überjeken, 

gar nicht nachbilden kann; eine ewig Ungetreue, muß fie 

alles nur auf ihre, d.i. auf eine jehr mangelhafte Weije jagen. 

Die Deutſche Sprache, unvermiſcht mit andern, auf ihrer eignen 

Wurzel blühend und eine Stieſſchweſter der vollfommenften, der 

griechiſchen Sprache, bat eine unglaubliche Gelentigteit, fid dem 

Nusdrude, den Wendungen, dem Geiſt, ſelbſt den Sylben— 
maahen fremder Nationen, ſogar Griechen und Römern an: 

1) Wir fagen heute: jlavifchen. 
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zuichlichen und zu fügen. Unter der Bearbeitung jedes eigenthüms 
fichen Geiftes wird fie gleihfam eine neue, ihm eigne Sprade. 

Briefe zur Beförderung der Humanität (1793 — 97), 
101. Brief (Werte Hög. v. Suphan 18, 114). 

Unfre Sprache gebietet gleichſam Form, mehr als irgend 
eine andre; die Franzöfiiche, die Engliſche Sprache find, mit 

ihr verglichen, in der Poefie formlos: denn nur Willkühr und 
Übereinkunft bat bei ihnen hier dieje Art des Reims, dort 

jene Regel des Geſchmacks feitgeftellt, die der Sprache jelbit 

noch unbeftimmt waren. Unfre Spradje ftrebt der ſchwerſten, 

zugleich aber auch der ſchönſten und beitimmteften Form nad, 

der Form der Alten. Ebenda, 104. Brief (18, 122). 

Was alle Dichter fingen, wohin jie wider Willen jtreben, 
was ihnen am meiften glüdt, was bei denen, die fie leſen 

und hören, die größejte Wirkung hervorbringt, das ijt Charakter 

der Nation, wenn er auch als eine unbehauene Statue nod) 

im Marmorblod daläge. Dich ift Vernunft, reine Huma— 
nität, Einfalt, Treue und Wahrheit. Wohl uns, daß 

und dies jittlihe Gefühl ward, daß diefer Charakter gleichjam 

von unfrer Sprache unabtrennlich iſt, ja dab uns nichts ge 

lingen will, wenn wir aus ihm jchreiten. 
Ebenda, 106. Brief (18, 134). 

Ja wodurd jollen wir Batriotismus und Liebe zu unjerm 

Baterlande erlangen, als durch jeine (des Deutſchen) Sprade, 
durch die vorirefjlichjten Gedanken und Empfindungen, die in 
ihr ausgedrüdt, die wie ein Schap in fie gelegt find. 

Ebenda, 107. Brief (18, 135). 

Ein andrer nicht weniger empfindlicher Mißbrauch, der die 

Deutfhen von Einficht aufbringt, ift die tolle Wut, jeden 
Augenblid Franzöſiſche Worte und Nedarten im Deutichen ans 

zubringen; eine Raferei, die auch die befipt'), die jelbft fein 

Franzöſiſch wiſſen. Unfre?) Sprache, wer follte es glauben? 

die Sprache eines Volls, das der Pebanterei fo feind iſt, iſt 

zur andringlichiten, unausjtehlichjten Pedanterei felbit bei der 

Deutichen Nation worden. — Alles dies ift bijarr und dient 

zu nichts Gutem. Beide Sprachen leiden dabei... . 
Ebenda, 110. Brief (18, 154 f.). 

) Wenn Sprache das Organ unfrer Seelenfräfte, das 
Mittel unfrer innerften Bildung und Erziehung ift: 
fo fünnen wir nicht anders als in der Sprache unjres Volls 
und Landes gut erzogen werden; eine fogenannte Franzö— 

ſiſche Erziehung (wie man fie auch wirklich nannte) in 

Deutfhland muß Deutjche Gemüter nothwendig mißbilden 

und irre führen... 

Was haben wir denn in der Welt Schäpbareres als die 
wahre Welt wirklicdyer Herzen und Geiſter? Daß wir unfre 

Gedanken und Gefühle in ihrer eigeniten Geſtalt anerkennen 

und fie andem auf die treuefte, unbefangenfte Art äußern, 

dab andre dagegen uns ihre Sedanten, ihre Empfindungen 

wiedergeben, furz, daß jeder Vogel finge, wie die Natur ihn 
fingen hieß? . . . ftatt des allen jagen wir auswendig gelernte, 
fremde, armjelige Phrafeologieen her; o des Jammers! ber 

ewigen Flachheit und Falſchheit! . . . 

1) d. i. in Befip nimmt, beherrscht. 
2) D.i. die franzöfiiche, denn die hier ausgehobene Stelle ge- 

hört einer Abhandlung des Franzoſen Premontval über die Galli—⸗ 
tomanie an, welche diefer in der Berliner Afademie 1759 geleſen 
und Herder jeinem 110. Briefe angehängt hat. 

3) Hier Handelt nun Herder im eignen Namen über die 
Franzoſen⸗- Sucht ·. 
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Da nun die Deutſche Sprache (ohne alle Ruhmredigteit ſei es 

gelagt) gleichjam nur Herz und Berftand fit, und ftatt feiner 

Hierde Wahrheit und Innigleit Tiebet, jo zerftäubt ihr Nach— 

druct einem gemeinen Franzöfiichen Ohr wie der fallende Strom, 

der fich im Nebel auflöfet . . . 
Ebenda, 111. Brief (18, 1585. 160$.). 

Sünde ift «8, fremde Wörter anzumenden da, wo beutfche 

gleih gute und fogar befjere vorhanden find, aus unverants 
wortlicher Unfenntnis des gültigften einheimiihen Sprach— 

gebrauchs. Salob Grimm, Kleine Schriften 7, 559. 

Jahrtauſende lang behaupten die unfrer Mutterjpradhe urs 
fprünglichen eigenen Wörter den Borrang vor allen fremden 
Eindringlingen, denen, mögen fie durch Convention eine noch 
jo Hohe Geltung gewinnen, immer eiwas von jenem edlen Roſt 

abgeht, mit welchem echt vollstümliche, von unvordenklichen 
Beiten her überlieferte Wörter überzogen find. (C. jagt das 
über König im Berhältnis zu Kaiſer.) 

Georg Eurtius, Kleine Schriften I ©. 64. 

Die Sprachforſchung ift in hohem Grade geeignet, folder 

Einfeitigleit und Schwäche (in allzu befcheidener Geringſchätzung 

bes Eigenen Fremdes mit blinder Bewunderung zu preifen) 
entgegen zu twirfen, indem fie den Reichtum unſrer beutichen 

Sprade auf das Hellfte an den Tag gelegt, ja wejentlich durch 

bie gründliche Erforichung der deutſchen und der ihr zumächft 

venvandten Sprachen ſich überhaupt erft zu einer höheren Stufe 
emporgearbeitet hat. 

Georg Eurtius, Kleine Schriften I ©. 70, 

Auf einige überjlüffige Fremdwörter (3. B. Caprice, Car: 
riöre, Sujet, Echauffement) bin ich geitoßen [in Weltrichs 

Schiller] und bringe dieß zur Sprache, weil es Pflicht fit, bei 

jeder Gelegenheit — obwohl ohne Fanatiömus (adj! felbjt 

Fremdwort) alfo: Übereifer — gegen ein Lafter zu lämpfen, 

das uns bie Bemerkung eines Franzoſen eingetragen hat: »wir 
lernen die Verachtung der deutichen Sprache von den Deutichene. 

dr TH. Viſcher, Altes u. Neues, Neue Folge ©. 259, 

Es ift doch der höchſte Genuß auf Erden, Deutid zu 

verjtehen! .... 8 ift in der Tat ſehr tröftlich, Deutich zu 

verftehen; zumal wenn man unter dem Pfingitgeläut das große 
Buch von Wahrheit und Dichtung, das große deutſche Buch 
menjchliher Erfahrung und Weisheit in Herz und Him trägt. 

Bildelm Raabe, »Eulenpfingftene (Gef. Erzähl. III, 122). 

»Jedesmal, wenn ich einen Engländer jprechen höre, denle 

id) unmilltürlih an die geheimnisvollen Beziehungen, die 

zwiſchen der Sprade eines Volles und jeinen jittlichen 

Eigenfhaften obwalten. Betradhtet man z. B. die deutſche 

Sprache. Sie hat eine volllommen ausgebildete Betonung. 

Ihre Wörter, wenn gefchrieben, entjpreden genau den ge- 
iprochenen. Da iſt fein muglojer Aufwand von Buchjtaben; 

alle werden ausgejprochen, alle ftellen einen Laut oder eine 

Silbe dar. Die Zeichen des Alphabet3 dienten niemals dazu, 

den Ausländer in Jrrtum zu führen. Findet ihr darin nicht 

einen Ausdrud des chrlichen, offenen und treuherzigen Chas 

ralters dieſes Volles? Ja, die »deutihe Treue«, fpiegelt fie 

ſich nicht in der Sprache ded Landes wieder ?« 

Alerander Hereulano »Lendas e narrativase 

11, &.295. (1. Aufl. 1851, 7. Aufl. Liffabon 16594.) 

2 
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Wedielvordrude. Orderpapiere (Aufgabepapiere). 

Ob die vom Sprachverein empfohlenen verbeſſerten Wechſel⸗ 

vordrude ſchon wirklich im Handel und Wandel Verwendung 

finden?? — In Bezug hierauf hat das Reichsbank-VDirektorium 

die Auskunft erteilt: »Wecdjel, in deren Kontertee — (= Faß⸗ 

fung, Wortlaute) — »das Wort ‚Ordre‘ vermieden tft, 

tommen im Gejhäftsverfehr der Reichsbank nicht ſel— 

ten vor« (Schreiben vom 7, November 1901, Nr. 20569). Diele 
ZTatjache ist jicherlich auf das Wirten des Vereins mit zurüdzuführen. 
Nach Art. 4 Nr. 3 der Allgemeinen deutschen Wechſelordnung ges 

hört zu den wejentlichen Erfordernifjen eines gezogenen Wechſels 

auch die Angabe des Namens der Berjon oder der Firma, an 

welde oder an deren Order gezahlt werden foll (des Memits 

tenten). Da aber nad) Art. 9 a. a. O. jeder Nemittent den Wechjel 
an einen andern durch Indoſſament (Giro) übertragen kann, jo 
hat dieſes Recht auch ein Nemittent, hinter dejjen Bezeichnung nicht 
die Worte »oder an deſſen Order« ſiehen. Diefer Zulag ift aljo 

unnötig, d. 5. bei Wechſeln, während das bei andern Orderpapieren 

mit Ausjhluß der darin dem Wechſel gleichjtehenden Namenaftie 
(88 222,320 des neuen beutfchen Handelsgeſetzbuchs, Art. 182/220 

des ältern) nach deutjchem Handelsrecht nicht anzunehmen ijt. Sie 

werden gerade erſt durch diefen Zufag zu Orderpapieren ($ 363 

des neuen Handelsgeſehbuchs, Art. 301/302 des ältern) und lönnen 

erjt dann wie Wechſel begeben werben. Allerdings verlangt aber 

die Reichsbank, fojern der übliche Zuſah »oder an die Orber« 

verdeutjcht wird, nad) einem Schreiben des Direltoriums vom 
12. Auguft 1899 Pr. 12585) unter allen Umſtänden nod die 

deutliche Bezeichnung einer bejtimmten Perſon oder Firma als 

Nemitienten, während das bei dem Gebrauch bes geſeßlichen 

Fremdwortd Order nicht beanſprucht wird, weil die Faſſung 
»Zahlen Sie an bie Order von mir jelbjt, von W.N., an 

meine Order« dem Wortlaute der geſehlichen Vorſchriſt 

über die Angabe ded Nemittenten im Art. 4 Vr.3 der W:O. 
»oder an deren Order« genügt. Sobald aber ein nicht im 
Geſehze ſelbſt gebrauchtes deutſches Erfagwort für »Drder«, nad) 

unjern Wechjelvordruden alfo das Wort »VBerfügunge, verivendei 

ift, wird das nicht angenommen, weshalb die Meichsbant die 
Verdeutihung nur für unmejentlich erklärt, wenn im Wechjel 

außerdem nod der Nemittent durch Zufügung des Namens der 
Perfon oder Firma, ganz unabhängig von dem Orderzufage, 
bezeichnet ift. Die Reihsbant fagt hierüber: »der Zujap vermöge 
die Rechtegültigkeit des Wechſels nicht zu berühren.e Es muß 

danad) entweder heißen: »Zahlen Sie an mih M. N.) oder 
meine (dejjen) Berfügunge oder, unter Weglafjung des Zus 
fages: »Zahlen Sie an mid (N. N.).e Dem entiprechen auch 
bie Wechjelvordrude des Sprachvereins. — Meinem Geſchmacke 

würde übrigen® die Verdeutſchung »Hufgabee (san mid oder 
meine Hufgabe« ufw.) mehr zufagen als »Berfügung«e. Sie iſt 
ein im faufmännifcen Verlehr alteingebürgertes Wort. »Aufgabe« 

wird gebraucht, wenn ein Berechtigter A. dem Verpflichteten B. 

aufgibt, ftatt an A. felbjt für defien Rechnung an C. zu leiften. 
VBergl. aud) die gefepliche Verwendung des Wortes im Reichs— 

ftempelgefege vom 14. Juni 1900 $7 Abſ. 4. Hier heiht es: 
»Geſchäſte, welche vorbehaltlich der Aufgabe (san Aufgabe«) ab: 

geichlofjen werden.e Übrigens hat das Neichsbant- Direktorium 
in jeinem Schreiben vom 7. November 1901 ausdrüclich erklärt, 

daß aud das Wort »Aufgaber als Erjap für »DOrder« im 

Sinne des Schreibens vom 12. Auguſt 1899 zuläjfig jei. 

Danad) könnten wohl alle Orderpapiere (das find alfo insbeſondre 

Wedel, Namenaktien, unter Umftänden auch Ladeſcheine, Konz 
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nofjemente, Scheds, Lagerjcheine, Bobmereibriefe u. a.) zumädjt 
in ber Rechtswiſſenſchaft und der Handelswelt den deutſchen Sammel: 

namen»Aufgabepapiere« erhalten. Doch wird — das darf hier 

nicht umerwähnt bleiben — bei dem urkundlichen Verlehre 

dad Wort »Drder« zweifellos für die meijten Beteiligten noch 

mahgebend bleiben, nicht bloß bei Wechſeln, nad) den wieder: 
holten Erklärungen der Reichsbant, ſondern aud bei den andern 

vorerwähnten Urkunden. Sind leptere, wie bemerkt, nur dann 

nach Wechjelart übertragbar, wenn fie san Order lauten«, 

san Order audgejtellt find« ($ 3063 des Handelegejepbudä), 

fo wird, fo lange der Geſetzgeber das Wort nicht verdeuiſcht hat, 
eine nod) fo gute Verdeutſchung von anderer Seite für die Urkunden 

jelbft ſchwerlich Eingang finden. Auch mit der zuläjfigen bloßen 

Beglajjung des Orderzufages in Wechſelurkunden ift danadı 
für die Sprachreinigung leider recht wenig erreicht, fo lange nicht 

das geſehliche Wort »Drderpapiere als allgemeine Bezeichnung 
für höchſt wichtige handelsrechtliche Urkunden der verjchiedenften 

Art einer gefeplichen Verdeutihung Plaß gemacht hat. Umſomeht 
ift aber die fonftige ſprachliche Bejierung des Wortlautes, wie fie 

unjre Bordrude enthalten, anzuertennen, und deshalb die Hör: 

derung ihrer Annahme dur die Handelöwelt den Ziveigvereinen 
dringend zu empfehlen. — Zu diefer ganzen Sache verweife id) noch 
auf die Erörterungen im der Ziſcht. 1599 Sp. 1444/45, 259/60, 1901 
Sp. 109 und das Schrijthen von Schreiber und PH. Ebeling: 

» Der deutſche Wedhjelvordrude« (Berlag des Kaufmännijchen 

Vereins in Stendal — 1899), endlich auf unjer Berdeutichungs: 

buch »Der Hanbele, 3. Aufl., &.85— 86. 

Nachtrag. Die Rechtſprechung des Reichsoberhandels— 

gerichts in Leipzig hat übrigens — und gegenteilige Urteile 

von Obergerichten, inöbejondıre des deutſchen Reichsgerichts, find 

mir nicht befannt — in zwei Entſcheidungen (abgedrudt Bd. 21 

S. 80 ff. und Bd. 23 ©. 243 der Beröffentlihungen des NOHWE.) 
fi) dahin ausgeiprochen, da es durchaus nicht gerade der Ber 

wendung ded Wortes »Ordere bedürfe, um einer Urkunde die 

Kraft eines »Orderpapiers« zu verſchaffen. Es genüge auch jeder 

andere Ausdruck, aus dem ſich die hierauf gerichtete Abſicht des 

Ausſiellers ergebe, d. h. der Wille, die Übertragung des Papiers 
durch Giro anzuerkennen. Im der erjibezeichneten Entſcheidung 
(Bd. 21) iſt das aus der Entjtehungsgeihichte der Art. 301/302 

ält. HGB. dargetan, und es ijt darauf hingewieſen, daf ja Art. 9 

der Wechſelordnung zulaſſe, die Girofägigfeit dur die Worte 

»Nicdht an DOrdere oder »durh einen gleihbedeutenden 

Ausdrud« auszufhliehen; in der zweiten Entſcheidung (Bd. 23) 
hat der Gerichtshof jogar eine formel wie »oder fonftigen 

getreuen Inhabers für ausreichend angejehen, um danad) ein 
Papier als »an Order lautend« zu erachten. Im Vergleich hier: 

mit ift der Standpuntt der Reichsbant in Bezug auf den Wechſel⸗ 
verfehr vielleicht ein »allzu vorſichtiger · Doch darf hierbei nicht 
unbeadjtet bleiben, dah es etwas andres ijt, wenn das höchſte 
Gericht des Landes in legter Inſtanz rechtliche Zweiſel über eime 

Formvorſchrift im Sinne der freieren Aufjafjung erledigt, umd 

etiwad anderes, wenn es ſich darum handelt, ſolche Unficerheit 
und Streitigfeiten vor Gericht, die unter allen Umftänden für den 

Bertehr verdrießlich und koftipielig find, füriorglich, d. h. hier 

durch Bevorzugung der ftrengeren form, zu vermeiden. Denn 

die Gerichte entjcheiden nicht immer gleichmäßig. Wirtlih Bin 

bendes muß durch das Geſeh verordnet werden. 

Karl Bruns. 
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Deutibe Tennisausdrilde. 

Der Dentihe Lawn-Tennis-Bund, der vor kurzem in 
Berlin gegründet worden tit, hat ſich u. a. zum Biele geiekt, die 
Spiels und Turnierregeln in deutjcher Sprache endgültig feit- 

zuftellen und eine anerfannte, praftifc brauchbare Übertragung 

ber engliſchen Spielaunsbrüde ins Deutfche zu veranlaffen. 

Wir dürfen alfo ben neuen Bund als Genoſſen unfrer Beſtre— 

bungen begrüßen und wünſchen ihm Glück zu feinen höchſt löb— 

lichen Abfichten, deren Durdhführung nicht gar ſchwer erfcheint, 

da ihm dabei ſchon tüchtig vorgearbeitet worden ift. Alle guten 
Spielbücher wie die von Kohlraufch (Sammlung Göſchen), Her 

mann (Boigtländer Leipzig), Schnell (deögl.), Wagner uſw., die 
Tenniötafel des Epradjverein® und vor allen bie Schriften des 

beiten Sachlenmers auf diefem Gebiete, des Freiherrn Mobert 
von Fichard, enthalten gute Verbeutichungen der Tennisausdrücke. 

Man braucht alſo nur — etwa durch einen Ausſchuß von Sport= 

und Sprackundigen — die treffendiien auszuwählen und fie als 
die vom Bunde angenommenen zu veröffentlichen. 

Herr von Fichard, der dem Rorfiande des Tennis: Bundes 

angehört, hat die Hoffnung au&gefprocden, der Bund möge bei 
dieſer Berbeutfchungsarbeit mit dem Spradvereine Hand in Hand 

gehen. Das wird unfer Verein gewiß geme tun; nur ift es 

dringend erforderlich, dak man raſch and Werk geht. Die Eng- 
länderei macht fich beim Tennis mehr als bei allen andern über 

den Kanal hergelommenen Spielen breit, von Golf freilich ab— 

geiehen, das aber bei und noch wenig und dann meift nur von 

Engländern betrieben wird. Sie ift eim zugleich mit der Aus— 
dehnung des Tennisfpiels in Deutichland täglich wachlender Un— 

fug, dem fo bald und jo Fräftig als möglich gefteuert werben muß. 
Gelingt es dem Tennisbunde, zu erreichen, was der Sprach⸗ 

verein u. a. durch feine Verdeutſchungstafeln bisher vergeblich er= 

ftrebt hat, daß nämlich bei diefem Spiele nur deutfche Bezeich- 

nungen verwendet werden, jo würde er fich in den Mugen aller, 

die ihre Mutterfprache ehren, ein nationales Verdienft erwerben. 

Tennis wird nur in den wohlhabenden und gebildeten, den 
führenden reifen gefpielt, und das Beijpiel, das dieje jet geben, 

fann den Erbfehler unjred Volkes, die Nachäfferei beſonders ber 

fremden Außerlichfeiten, nur fördern. 
Schließlich no ein Wort über den Namen des Bundes. Es 

ift in dieſem Blatte ſchon mehrfach darauf hingewiefen worden, 

daß die Bezeichnung »Lawn-Tennise (= Najenplaptennie) bei 

uns, wo felten auf Raſen, meiſt auf Kiesplägen geipielt wird, 
unnötig und wegen bes oft faljch oder gar nicht verftandenen, 

ebenjo oft faljch ausgefprochenen Wortes lawn zu vorwerfen jei.') 

Wir möchten dem Bunde, der mit fo gut beutichen Abfichten ins 
Leben getreten iſt, zu erwägen geben, ob er das überflüffige 

Wort nicht befier aus feinem Namen löſchte. Selbſt in England 

fällt e8 in der Umgangsſprache ganz weg, warum follen wir 

Deutfchen denn darüber ftolpen? Die Bezeichnung »Tennid« 

dagegen lafien wir unangetaftet. Namen von Spielen find u. E., 
fans fie ſich nicht nach ihren Beftandteilen leicht überfepen laſſen, 

3. B. foot ball, balle au bäton, cat in the hole uf , wie Eigen: 

1) Für England bat die Unterscheidung zwiſchen tennis und 
lawn-tennis in der Spieliprade ihre Berechtigung, da es dort 
ein, wenn auch nur noch jelten betriebenes Spiel tennis gibt, 
aus dem ſich lawn-tennis entwidelt hat. In Deutichland das 
gegen bedürfen wir diefer Unterſcheidung nicht, da wir das urſprüng⸗ 
lihe tennis nicht fennen, Für uns iſt Termis eben gleichbebeu- 
tend mit lawn-tennis. Bergl. Montanus’ Schrift über Tennis 
(München 1901) und Schnell, Handbuch der Vallipiele (Leipzig 
1901), die auf bemfelben Standpunkte jtehen. 
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namen zu behandeln, b. h. nicht zu verdeutſchen. Bleiben wir 

daher rubig bei Tennis, Sridet, Polo, Hoden, Golf, zumal diefe 
Wörter in ihrer jegigen Bedeutung jo erftarrt find, daß man die 
urfprüngliche kaum noch erkennen fann.') Mber über Bord mit 
dem »lawne«e! 

Plön. Sriedrih Wappenhans. 

Maufe (Obftverted) und Verwandtes. 

Das altenburgifhe und überhaupt ofithüringiiche, Mautje, 

über das im Brieffaften diefer Zeitichrift XVII, Sp. 123 gehan— 

delt wird, ift in der Form Maufe aud in das Scriftdeutiche 

übergegangen. M. Heyne in feinem Deutfchen Wörterbuche II, 766 

bemerft, daß es in der Bedeutung »Berfted von Nahrungsmitteln, 

welches finder anlegen«, landfchaftlih in Ober- und Mittel- 
deutichland weit verbreitet ift, und belegt e& mit einer Stelle aus 

&. Freytags Erinnerungen 49: ⸗Dieſe geheimen Niederlagen, 
welche Maulen hiehen, waren ein alter Rinderbraud).« 

Weigand, Deutfch. Wb. II *, 49 hat darüber: 

»Die Daufe, Pl.«n: (heimlicher) Ort zum NAufbewahren, 

zunächft der GÜpfel, des Obſtes, rheinaufmärt® nad Schwaben 

vorgedrungen. Aus mittelniederl. (16. Jahrb.) muyk d. i. muik, 
mit unterbrüdtem d aus bem älteren vorfommenden muydick 
ober befier muedeke, mudeke{hor. belg. VII, 19a. gl. belg.72 f.) 

— Ort zum Nufbewahren des DObftes, welches eins mit Mutich 

. . . . Gleicherweiſe zeigt mittelnieder. muyk — mild, weich, 

Unterdrückung eines d, denn es iſt das brandenburgiſche-berli— 
niſche (nah Ostar Jänicke) müdike — teiggeworden.«*) 

In Schmellers Bayer. Wb. I ?, 1565 leſen wir: 

»Die und der Mauden (wohl eigentli Mangfen): Heiner 

Vorrat von Obft, den Kinder oder Dienitboten mehr oder minder 
heimlich für fich beifeite Iegen. In weiterer Bedeutung wird ber 

Ausdruck auc auf heimliche Vorräte an Geld und anderen Kleinigs 

feiten angewenbei.’) Weigands Wb. II, 120 die Maufe; Grimm, 
Geſch. d. d. Sprache 708; Weinhold, Schleſ. Wb. 60; Birlinger 
331; Beitichr. (für defch. Mundarten) VI, 17, 137; Silian: muyk, 
loeus, ubi poma asservantur, aud) muydick (cf. muyk, mollis) 

zum Weichwerden; f. Moger und Mauten, maudeln, ver— 

maudeln, heimlich beifeite Schaffen; ſ. meucheln Zeitichr. II, 562, 3.« 

Auch Kof. Kehrein, Vollsſprache und Voltzfitte im Herzogtum 

Naflau, Weilburg 1862, handelt über das Wort; er ſchreibt S. 275: 
»Mauf, Maukfelf. (chein. Taunus): Verſteck von Obit und 

Geld, nad) Weigand rheinaufwärts vorgebrungen aus mittels 
nieder. muydick ufw. (f. oben). Dieſe niederländiiche Formen 

find zunäcjit die Duelle für Mautih ...., Können fie auch für 

Mauf fein. Doc; darf dort ahd. mütta, hier mhd. müche 

verglihen werben, welches letztere Wort (von einem Stamme 

muk, mauk, miuka) zunädft den Begriff des Verftedten, 

1) Ihre Herleitung ift auch recht zweifelheftl. Tennis ift 
vermutlich entftanden aus der engliichen Ausiprade von »tencze, 
dem Rufe des (normanniichen) Spielers beim Anſchlagen oder 
Einichenten des Balles. Kricket heißt entiweder Schemel oder Stock, 
Polo ift wahrſcheinlich morgenländiihen Uriprungs, Hoden 
ift verwandt mit diſch. Hafen, Golf mit diſch. Kolben. Eine 
wörtliche Überjepung diefer Namen ift alfo unmöglich, man fönnte 
höchſtens eigene Bezeichnungen dafür erfinden, ein Bemühen, das 
aber vergeblich fein würde, da fie durch ihre Verbreitung bei allen 
BVöltern das Gepräge von Weltwörtern erlangt haben. 

2) Wohl richtiger mudicke (mit furgem u), in welcher Form e8 
von Dr. B. Braniheid-Schleufingen als märfiich nachgewieſen ift. 

3) Nach einer der Schriftleitung eingelandten Bemerkung des 
Herm Geh. Bergrat® Menzel it Maufe in Sachen ungefähr 
dasfelbe wie »Sparbüdjee. 

2 
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Heimlichen, dann erjt des heimlichen Tötens (Meuchelmörder) hat. 

Bol. mhd. mocken, mucken, müchen, verjtedt, heimlich fein, 

ſchweiz. mauchen, heimlich najchen (Stalder 2, 200), Bayer. 

‚Mauden, heimlic, beifeite gebrachter Vorrat (Schm. 2, 544) u. a.« 

Ferner leſen wir bei Kehrein a.a.D.I, &. 276: »Mautd, 

Muth, Mupch f., Mauf aber nur für Objt, um es da völlig 
reifen zu laſſen, auch bayer. (Scm. 2, 647) im Elſaß Mutti'); 

fchweiz. Mutäh, Mutach, Mutich, Mutis (Stalder 2, 225)*) 
heimlicher Vorrat an Geld, Obſt; ſ. Mauf; ahd. mütta, mbd. 
müte eigentl. die Vorratslammer der Mäuſe. Mupch ift wohl 

verborben für Mutd.« 

Uber Mütich, Mutch — geheimer Vorrat, heimlicher Geld: 
ſchatz bemerft Weigand, D. Wb. 1’, S. 167: »Wetterauifch ufw, 
Noch ſchweizeriſch (wie mbd.?) der Mütech, Mütich — heim- 

licher Vorrat an Geld, Obſt, heimlicher Schaf (Stalder II, 225), 
wejterwäldiih Mutch, Mautch — Ort zur heimlichen Auf: 

bewahrung bes Obſtes; mittelnieberl. muydik und 1483 mu- 

deke ufw. (f. Maufe 3). Bon ahd. die müttä = Borratds 

fammer (f. &raff II, 700 und Haupt, Beitichr. XV, 55a, 107; 

Schmeller IT, 648), noch bayr. die Mauten = Vorrat von Obſt, 
Ehmwaren.« 

Vilmar im Idlotikon von Kurheſſen ©. 277 fchreibt: 
»Muttich, Mutch msc. wird zwar gewöhnlich ald Berwahr- 

fam verftanden: „Üpfel in den Mutch legen‘ (damit fie nad)- 

reifen, mürbe werben; dieſer Mutch beftcht meijt aus dem Bett: 

ftrob); „er Hat noch Geld im Mutch‘ d. h. heimlich verwahrt, 
verborgen; ‚fich einen Mutch anlegen‘, Obft, Geld u. dergl. nad) 
und nad anfammeln ald einen Borrat für fpätere Zeiten des 
Mangels. Schmidt, Wejterw. Jd. S. 111; Schmeller 2, 647—648, 

wo Mauten fem. in gleicher Bedeutung aufgeführt wird. Aber 
dieſe Bedentung fit micht urſprünglich, fondern Mutich bedeutet, 

wie das folgende, von Mutich abgeleitete Adjeltivum jchon bins 

reihend ausweilt, und außerdem Miberus ausdrüdlic angibt 

(Dict. Bl. Zzija: Limus, mutich i. schleimicht erden im ſee; 
Maltha: der mutch in eym see [womit Torf und Erdpech ger 

meint find]): Moraſt, Moder, Schlamm.« Über das von Mutd 
abgeleitete Adj. bemerkt er: »mutchich, mobderig, Moberbuft von 

ſich gebend; mutchich riechen ift eine gelinde Bedeutung von 
mutzich riechen; letzteres bedeutet faulig riechen, mac) Verweſung 
riechen; beide Ausdrücke find überall, am meiiten und den Inter: 

ſchied am beftinmteften betonend in der Grafichajt Ziegenhain 

üblih. Mutich ift eine Mbleitung von Mot, Torf, Moder, 

Moraft, weldes Wort in der angegebenen Bedeutung in Schmal- 
talden, wie weiterhin im öftlihen Deutſchland (Mdelung 3, 294 
gebräuchlich ift. Gipfel, Geld im den Muttich legen, bedeutet mit: 
bin, dad Obſt in dunklem Berwahrfam weich, das Geld zu 
‚Schimmelpfennigen‘ werben lafjen.« 

Ferner ift noch hierher zu ziehen das ſchon oben erwähnte 

Mauten, worüber wir bei Schmeller I ?, 1687 folgendes leſen: 

»Die Mauten a) Vorrat von Objt oder anderen Eßwaren, den 

ſich Kinder oder Dienftboten eines Hauſes eintragen, und etwa 

unter ihrem Strobfade anlegen; b) was der Beſitzer eines Obfl- 

baumes ober Gartens Belannten oder Unbefannten von feinem 

Segen gerne mitteilt oder zu nehmen erlaubt... Kim fei” um 

e’ Maut’n! Gl. i. 705 werden die Vorräte der Mäufe in ihren 

Löchern (die ‚horrea‘ der Georg. I, 182) müttun (vom Sing. 
mütta) genannt. Abmauten, vıb. Las mi' äA’maut'n, jagt 

ber, welder von dem Vorrat an Objt oder ſonſtigen Heinen Eß— 

1) Siehe jegt: Elſäſſ. Wb. I, 739. 
2) Siehe jept: Schweiz. Idiotilon 4, 575 unter Mütech. 
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waren eined anderen etwas für fih nimmt. In einem Stamm: 

bucblatt von 1606 fteht unter dem Bilde eines Nitterd, der eine 

Dame führt, der Dentipruch: ‚Baar und paar gefellt fich gem, 
wie bad Sprichwort lautet, Falſchheit ſey von jedem fern, Treue 

nie abmautet‘; Eos v. 1826, p. 417. Im Begriff der Gabe 

trifft dieſes, ſonſt formell verſchiedene Wort mit dem vorigen 

zufammen.« 

Außer diefen Belegen beftätigen zahlreiche Einfendungen an 
die Schriftleitung, daß das Wort in Böhmen, Sachſen, Schleſien, 

in Schwaben, am Rhein und am Taunus noch heute gebraudt 

wird.) Much wird dad Vorlommen von Moot — »Dbjtverfted 

der Kinder; in Niederſachſen beftätigt, wozu ich bemerfe, daß 

auch Schambach S. 137 mök in der Bebentung einer Menge 

von unordentlich durcheinander geivorfenen Gegenjtänden nennt. 

Ebenjo wird niederrheiniih Moijek im derielben Bedeutung, fomie 

das zugehörige Beitwort »moijekelin)« für »ablagern, älter, 

mürbe werden · nachgewieſen. Ein Einfender aus Leitmerig 

(J. Peters?) verweift wegen der Form Mauzge auf Weil, 
Mitteil. von Eifenberg 1889, S.96, und welt die bort verſuchte 

Herleitung von mocken zurüd, Dr. ®. Branſcheid in Schleu 

fingen berichtet, dak im feinem Geburtsorte Edenhagen im ber: 

glihen Sauerlande das Objtverjtet müstsche genannt wird. 

Er jchreibt darüber: » Die Vorftellung, die es gibt, hat mit dem 
Begriff ‚verftedten‘ oder ‚Vorrat‘ nichts Sprachliches gemein. 

Man legt das Objt meift unreif in die Muetiche, und die Muetjce 

ift der Ort, wo es durch fünftlihe Wärme fchnell mürbe und eh: 

bar wird, oft jo jchnell, daß einem die Birnen muetjchig, d. b. 
teiggeworben find, wenn man bie Muetiche zu lange ſich felbit 
überlafien hat.· Damit fommen wir zur Erflärung des Wortes. 

Bon den oben verzeichneten Formen ſcheint die mnl. die ältefte. 
Es entipricht dies aud Weigands Beobachtung, daß das Wort 
aus den Niederlanden rheinaufwärt® vorgedrungen ift. Wie 

nun dort muydick mit Unterdrüdung des d zu muyk ge 
worden ift, fo iſt auch im Göttingiihen modek in mök (in 

anderer Nusjprache mork) zujammengezogen. Diefer nd. Form 

entipricht aber hd. Mauk (Maufe, Maufen, Maufel), während 

Mutich, Mautich (Muth, Mautch), Müötsche, Mautje, 
Mauzge das d, wenn auch in verändertem Lautftande, bewahrt 

haben. Da alle diefe Worte einen Ort bezeichnen, an dem Obit 

zum Ausreifen aufbewahrt wird, fo jcheint die Annahıne geredt: 
fertigt, daß muydick (muedeke) mit dem märkiſchen mudike 
‚teiggeworden* zufammenhängt. Es ſpricht dafiir auch der Umftand, 

daß im Göttingifchen in derielben Bedeutung wie mödek, mök 
auch mölsche (mölſch, möljdhe) gebraucht wird.) Schambach 
(S. 137) erklärt es als ein Verfted für Obſt, in dem man nament: 

lich Äpfel und Birnen niederlegt, um fie mürbe werden zu lafjen. 

Das Subft. ift gebildet von dem dj. möl, weid, übermürbe 

von Obſt, das dem Anfaulen nahe ift. Much wird von dem 

bayrischen Maukel ein Zeitwort gebildet: maudeln, mändeln 

»nach eingeichlofiener Luft, nach Moder riechen (von Leinwand, 

1) Die Einfender find: Ein Leitmeriper (I. Peters 7), P. Weber 
in Wandebed, E. Proſchwitzer in Aufcha (Böhmen), Geh. Bergrat 
Menzel, Major Yanenjtein in Stettin, Bau: und Betriebi 
inipeftor Samans in Nattowig, Oberlehrer Dr. P. Braniceid in 
Schleufingen, P. K. Werner in Alt» Röhredorf bei Bolfenhain in 
Schleſien. 

2) Herr Direltor Dr. Edward Lohmeyer, dem der Ausdrud 
Möt aus feiner Heimat Rinteln ebenfalls geläufig ift, vermeilt 
auf Woejte, Wörterb. der weſtſäl. Mundart (1882) S. 179: »müke 
(weibl.), muoke, murke, müke; mittelnieberbeuticd) mudeke« ufw., 
und auch er ftellt dies zu dem ebenda angeführten mük, muck 
= »mürbe, mulſchig, malſch, vom Objte ... .«. Str. 
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Zud u. dergl.)«'), während dem Mutich — Obftverfted ein bei 

Weigand 1 ?, 167 verzeichneted mutich — »fcleimicht erden im 
fee« entjpricht. Beides beflätigt unfere Annahme. Ob das bayr. 

die Mauten eine Nebenform von Mauden?) ift, fcheint fraglich. 
Es ſcheint vielmehr auf den bergmännifchen Musdrud die Maut 

oder Maute für Erz, das im Neftern liegt, zurüdzugehen. Daß 
dieſer mit dem noch im Bergbau gelannten muten, Mutung 

zujammenbängt, ift nicht unwahrſcheinlich (vergl. M. Heyne, D. 
8b. II, Sp. 897). Sedenfall® gebt Mautn in der oben er 
wähnten Rebensart Kim um e” Maut’n und A’ mautn auf 

mbd. muoten, begehren zurüd, das auch noch im heſſiſchen 

muten, abmuten (Bilmar S. 277) erhalten ift. Die Mautn 
in ber Bedeutung »da®, was ber Beier eines Objibaums oder 

Gartens von feinem Segen anderen mitteilt«, mit Maut, Zoll 
zulammenzubringen, verbietet der nod) völlig dunkle Urfprung 
dieſes Wortes. Man vergleiche darüber Kluges Etymol. Wörterb. 

Auf »Maudene verweilt Schmeller I ?, 1578 auch bei dem 

allgäuiſchen Moger »zufammengefcharrtes Gute. Beide Worte 
haben aber nur die ähnliche Bedeutung gemeinfam. Übrigens 
verweiſt Schmeller felbjt dabei aud) auf da® ags. mücg, müga, 

i8länd. mügi, acervus, strues und das frz. magot, jowie auf 

J. Grimms Bemerkung über Mucurüna in ber Geſchichte der 

beutjchen Sprache &. 708. 

Nicht Hierher gehört mouwtje in dem Neujahreiprudh aus 

Dünfirhen, das eine Verkleinerungsform von mouwe, Ärmel 
(i. Mind. Wb. III, 129) ijt.*) 

Northeim. R. Sprenger. 

5u dem Aufjahe »Die Nahe des Spradgeiftes.« 
Rr.d &p. M— 1. 

»Wenn Herr Engeld«, fo jchreibt uns ein hochgeihäpter Mit⸗ 

arbeiter, Brofefjor Dr. K. Fränfel in Halle, »den Sa aus dem 

Dieyerjchen Konverjationslerifon ‚man ſpricht die von Löffler ent: 

declten jäbchenförmigen Batterien, die Diphtheriebazillen, al® die 

Erreger der Krankheit an‘, als hohle Wortmacherei bezeichnet, da 
eine deutſche wortgeireue Übertragung lauten würde: „ftäbchen 
fürmige Stäblinge, die PDiphtherieftäblinge‘, jo int er dem Ber: 

fafjer jener Zeilen, der mir natürlich ganz unbefannt ift, ent 
ſchieden unrecht. Er beachtet nicht, daß die ärztliche Willen: 

ſchaft heute ganz allgemein unter ‚Batterien‘ die Geſamtheit diefer 

niederjien Pflänzchen versteht, die nach ihrer äukeren Geftalt dann 

wieder in die drei großen Gruppen der Stugelbalterien oder Milro— 
tolfen, der Stäbchenbalterien oder Bacillen und der Schraubens 

bafterien oder Spirillen getrennt werben. Gewiß iſt es jprachlich 

unrichtig, daß man den Ausdrud ‚Bakterien‘, d. b. jtäbchenfürmige 

Kleinweſen, aud auf andere verwandte Beichöpfe ausgedehnt hat, 

die nicht die Stabjorm befipen. Aber diefem Berfahren der Bes 

1) Auch muddig, ſchlammig, trübe (engl. muddy), vergl. 
Danneil, Altmärt. Wb. u. d. W. und Brem.-miederi. Wb. III, 194, 
ſcheint hierher gehörig. Eine Zuſammenziehung davon ift nadı 
Danneil &. 140 Much, Schimmel. 

2) Auch das nürnbergiihe »Mauden«, »Hängelörblein, wie 
die Bauerweiber am Arm tragen«, gehört vielleicht hierher. 

3) Herr Dr. Branjcheid bemerkt über dies aus Meuter be- 
fannte Wort: »Die Ürmel nennt die Edenhager Mundart mit 
Vorliebe ‚Mauen‘ und bildet davon noch die brauchbare Zu— 
fammenjegung ‚Förmauen‘, d. h. VBorärmel, das übliche Wort 
für die fremdartigen ‚ Manfcetten‘, daneben auch zur Bezeichnung 
von „Bulswärmern‘, Ebenfo jagt man in Edenhagen, wie 
Reuter ‚in Heemdsmauen‘. ch vermute, dak dieſes ‚Maue‘, 
‚Mauge‘ im Sinne von Pirmel auf lateinifchrem ‚manica* fußt, 
wie das frangöfifche manche.« 
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nennung nad) dem Grundfag des Teils für das Ganze begegnet 
man ja auch fonjt oft genug, und fo wird man fih damit ab- 

finden fünnen und müfjen, daß auch bier die Bezeichnung für die 

am häufigsten vortommenden, eben die ftäbchenfürmigen Klein: 

weſen auf die ganze Klaſſe übergegangen ift. Gewiß fünnte man 
auch nad dem Vorſchlage des Herrn Engeld von ftäbchenförmigen 
Spaltpilzen ſprechen, und in unjeren Beröffentlihungen geichieht 

das fogar nicht jelten. Aber daneben hat ſich der Außdrud ‚Bat: 

terien‘ allgemein eingebürgert, und es wird ſicherlich nicht mehr 

gelingen, ihn auf Grund philologifher Bedenken wieder aus- 
zurotten.. — 

Auch ſonſt hat der Huffap von Engeld mehrfad zu Wider: 

ſpruch gereizt, und noch zwei ausführliche Entgegnungen find bei 
der Schriftleitung eingetroffen, die in Einzelheiten untereinander 

und mit dem mitgeteilten Einjpruche übereinjtimmen. Cie und 

die dann notwendige Erwiderung bes Herrn Verſaſſers vollitändig 
abzudruden, wäre aus naheliegenden Gründen unzwedmähig. 
Aber das grundſätzliche Verhältnis beider Beurteiler zu der Frage 
wird aus zwei furzen Anführungen Har. Herr Dr. Nobert fleller 

in Koblenz ſchließt feine Entgegnung folgendermaßen ab: » einem 

Mediziner fehlt das Bewußtſein, daß ‚Batterien‘ eigentlich ‚Stäb- 
hen‘ heißt, und doch umgreift die geichichtlich gewordene Be: 

deutung des Wortes ‚Bakterien‘ ſowohl kugelige und ſchraubige 

als jtäbige Gebilde, leptere allein Bazillen genannt. Spaltpilze 
aber ijt bei einigen Forſchern ein weiterer, auch Nicdtbalterien 
einjcliehender Begrifj. Überhaupt ift es nicht denkbar, daf die 
Wiſſenſchaft fi von den Fremdwörtern ganz losrifje. Sie bedarf 

zu fehr fefter Bezeichnungen, jür die nur die toten Sprachen die 
nötige Ummandelbarkeit der Bedeutung verbürgen. Wollte jie vers 

beutichen, jo würden unverjtändliche Neubildungen, mihwerftänds 

liche, weil mehrbeutige Ausdrüde oder unerträglidye Weitichweifig- 

feiten herauäfommen. Ammerbin ift ein Zuviel auch da vom 

übel, und ich bin weit entfernt, zu leugnen, daß die Gelehrten 

mit der Häufung von Fremdwörtern vielfach Unfug treiben und 

deren manches glatt in gut Deutjch auflöjen lönnten. Dazu helfe, 

aber ohne Slauberei, der Allgemeine Deutſche Spracdverein!« 

Im Unterfciede von ben ärztlichen Fachleuten fehrt Prof. 

E. Hojfmann-Krayer in Bajel ganz die ſprachliche Seite ber: 

vor, ſucht im Anſchluſſe an meine Anmerkung über die »fonfti- 

tutionelle Berfafjung« (Sp. 100) auch die Mehrzahl der übrigen 

von Engeld beanftandeten MAusdrüde durd Hinweis gerade auf 
den Bedeulungswandel zu rechtfertigen und ift der Anficht: »Infres 

GEradjtens fuht A. Engels auf der unrichtigen Borausfegung, daß 

der uriprüngliche Begriff eines Wortes ſtets derfelbe bleibe und 
nicht auch nahverwandte Begriffe erfajien künne.« 

Gegen beide Vorwürfe meine ih den Berfafier des Auf— 

fapes in Schuß nehmen zu follen, Er hat gewiß weder die 

Bildung feiter Fahausdrüde bekämpfen, nocd die geſchichtliche 

Ummandlung der Wortbegriffe verbieten wollen, ſondern er jtellt 

ſich ftreng auf den Standpumft des fachlichen und ſprachlichen 

Laien, aber nahdenklihen und wihbegierigen Leſers, der nicht 

ohne weiteres jedes Fremdwort durchſchaut, doch auch nicht 

gedankenlos überlieft. Gewiß, wer weil, was man unter 

»Anthropologies verjteht, der nimmt an der »Anthropologie 

des Weibede keinen Anſtoß. Der Laie aber, der ſich etwa 

vom Fremdwörterbuche Anthropologie als » Menichenlehre, « kunde, 

Lehre vom Menicen« überjepen läht, was ſprachlich doch 

zutrifft, wird den Zuſatz »des Weibes« leicht als eine nicht gan 

angemeſſene Beitimmung dazu empfinden, während die rein 

deutſche Bezeichnung: Naturgeichhicdte des Weibes, Wiſſenſchaft 

vom Weibe oder ühnlid einwandfrei wäre. Daß wir aud) bei 

3 
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rein deutſchen Wörtern zu eigentlich ſinnwidrigen Zuſammen— 

ſtellungen kommen, wie die bekannten Beiſpiele Stahlſeder, 

Wachsſtreichtölzchen, Steinkohle, Silbergulden beweifen, läht ſich 
nun freilich nicht beſtreiten. Und auch dann iſt die Unebenheit 

verfiedt, nur gerade für den Laien. Aber es ijt doch ein großer 

Unterſchied. Nämlich bei den deutjchen Wörtern ift ſolche all: 

mähliche Verdunkelung des Wortfinn® im Bewuhtfein des Neden- 

den ein natürlicher und nicht zu tadelnder Vorgang, auf dem 

die für Sprachgeſchichte jo wichtige Möglichkeit, Worte in übers 

tragenem Sinne zu verwenden, überhaupt beruht. Das Fremd— 

wort dagegen kann durch veinen Unverſtand in bedenkliche Ver— 
bindung gebradht werden. Seinem Menſchen wird es einfallen, 

jene deutihen Wörter vertilgen zu wollen. Nber ihre Merk: 

würbigfeit zu beachten, ijt doch erlaubt. Dann wird man aber 
auch darauf hinweiſen dürfen, daß dieſe Mertwürdigfeit durch 

Fremdwörter bejonderd begünftigt wird. Sicherlich ift das fein 

Zufall, und ein warmer Freund der Spradreinheit wird ed mit 

gewiffer Befriedigung als »Nadje des Sprachgeifted« betrachten 
dürfen. 

Über die Angemefjenheit oder Anftöhigkeit im einzelnen Falle 

mag man Immerhin vericdiedener Meinung bleiben. Das jollte 

auch fchon mit der Bemerkung zu der »konjtitutionellen Verfaſſung · 
auf Sp. 100 angedeutet werben. 

Der Herausgeber. 

Rleine Mitteilungen. 

Dem Andenken Georg Eberhard Ernſte. Am 4. April d. J. 
beging auf dem Krankenlager zu Yugano der einjtige Schapmeifter 

des Deutſchen Sprachvereins, Herr Berlagsbuchhändler Georg 

Eberhard Ernit aus Berlin, feinen 50. Geburtätag. Seit Mitte 

Februar hatte er in dem jonnigen Eüden Heilung für feine ſchweren 
Leiden gefucht; am 25. Mai erlöfte ihn dort im ber ferne der 

Tod von traurigem Giehtum, und am 31. Mai haben wir ihn 

bier in feiner Vaterſtadt auf dem Dreifaltigteits= riedhofe zur 

legten Ruhe beftattet. Unter der reichen Fülle von Kränzen war 

auch eine Spende des Spracdpereind, die dem ehemaligen Schatz— 

meifter, dem Wohltäter ded Vereines, galt. Ein Wohltäter des 

Spradjereines ift der Berftorbene in Wahrheit geweſen, nicht 

bloß in feinen reichlichen Gaben, fondern vor allem in jeiner 

warmen, innerlichen Beteiligung an den hohen Bielen des Ver— 

eines, bie ihm ſtets leuchtend vor Augen ſchwebten und bei ihm 

ein reges BVerftändnis fanden. Als j. 3. der Sit des Gejamt: 

vereind von Braunſchweig nad) Berlin verlegt wurde, gewannen 

wir den rübrigen Verlagsbuchhändler in der Wilhelmftraiie für 

die ſchwere und verantwortliche Stellung des Schagmeiftere. Mit 

hochherziger Freigebigfeit waltete er feines Amtes, umd nur der 

Beginn feiner damals ſchon fühlbaren Kräntlichteit ließ ihm im 

Herbſte des Jahres 1897 zurüdtreten. Er hat an den Haupt: 

verjammlungen der Jahre 1894, 95, 96 und 97 regen Anteil 

genommen; das vermögen die Feitteilmehmer von Koblenz; und 

Graz, von Oldenburg und Stuttgart alle freudig zu beftätigen. 

In jeinem Wefen lag etwas Mitterliches, Vornehmes und dabei 

Biederes, weil Ehrenwertes. Ein treuer freund feiner Freunde 

ift er in den beften Jahren dabingegangen — möge ihm die 

Erde leicht fein! Der Spracwerein aber wird das Andenten 

eines feiner Getreneften in Ehren halten: an ben Gründungen 

der Zweigvereine wie an der Zunahme des Gejamtvereins hatte 
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er feine helle Freude und treues, ſelbſtloſes Verftändnis für alles, 

was damit zufammenbing. 

Ach, fie haben 
Einen guten Mann begraben; 
Und mir war er mehr!« 

Berlin. Günther Saalfeld. 

— Inder von hoher Begeljterung getragenen Nede des Kaiſers, 
mit der er am 19. Juni in Nahen auf die Begrüßung durch 
den Oberblirgermeijter antwortete, ftellte er dem weltumfpannenden 

Machtjtreben des alten Reichs die ganz anderen Aufgaben und 

Betätigungen deö neuen entgegen. Er verwies von der äußern 

auf die innere Feſtigung und Sraftentfaltung, auf wifjenichaft- 

liche und firtliche Eroberungen, und dabei auch auf die Geltung 

der deutihen Sprache. »Weithin zieht unfere Sprache ihre Kreiſe 

auch über die Meere; weithin geht der Flug unferer Wifjenichait 

und Forſchung.« Möchte diejer laiſerliche Wink, deutfche Art im 
der Sprache zu Ehren und Macht zu bringen nad) innen und 

außen den Nacenern nicht nur in die Augen, jondern recht zu 

Herzen dringen nud vielen andern Deutſchen auch! 

— Bei der Feitfeier des Germanifhen Mufenms in Nürnberg 
am 15. Juni hat Prof, Ferdinand Better, derzeitiger Rektor 

der Univerfität Bern, als Vertreter der deutfch idyweizeriichen 

Wifjenihaft ein fchönes Belenntnis zum Deutſchtum abgelegt, 

das wir mitteilen müſſen. »Wir wollen bier ausfprechen«, fo 

| jagte er, »wie wir uns heute unſerer Zugehörigkeit zur deutſchen 

Nation freuen. Am Edweizervolt gibt es vicle, die vergefjen 
haben, daß unjre Vergangenheit die gleiche ijt wie die des alten 

großen Deutſchen Neiches, daß Karl der Große und die Nibelungen 

auch uns gehören, da die Vorbilder unfrer ehrwürdigften und große 

artigiten Baudenfmäler in Ulm und Hirſau jtehen, daß wir geijtig 

Deutjche find und Deutiche bleiben wollen. Unjre Heinen Eigenbeiten 

und Eigentümlichkeiten gehören der deutſchen Kunſt- und Kultur— 

geſchichte an; das ſchweizeriſche Alpenhaus, das Schweizer Schloß 
gehört in den großen Kreis deutſcher Kultur jo gut wie das 

fräntifche Bauernhaus, wie die Burg von Nürnberg. Diefer Zu— 

gehörigfeit zu Nürnberg wollen wir uns freuen. Die Schweiz 
iſt in geiftiger Beziehung eine deutſche Provinz — allerdings 

mit bedeutenden Rejervatrechten. Sind wir auch politiich abge— 

trennt von den deutihen Stämmen, von der deutſchen fulturellen 

Entwidlung trennt uns nichts. Wenn Gottiried Keller fagte, 

daf; man »Schmweizer fein darf und Deuticher fein muß«, jo jagen 

wir: Als Schweizer find und bleiben wir Deutſchel Die werbende 

Kraft der deutjchen Kultur, der deutichen Aitertumdfunde lebt 

bier in Nürnberg. Heil Nürnberg, du alte Stadt der Reichs: 

fleinodien, die du das jchönjte Reichskleinod beſiheſt: Keil Ger: 

maniſches Muſeum, nicht nur für uns Schweizer allegeit Mehrer 

des Meihes!«e Die Basler Nahrichten, denen diejer Wortlaut 

entnommen iſt, nennen unter zufriedenem Hinweis auf dem ges 

waltigen Beifall, der während und nadı der Nede laut geworden 

ijt, die Anfprache auf eine deutfche Zuhörerſchaſt gut berechnet. 

Gegen die Aufrichtigkeit ſoll dies doch gewiß nicht gedeutet wer- 

den. Ziehen wir aber immerhin den Schwung der feitlicden 

Stimmung ab, jo bleibt doc der Ausdrud eines ftarten Gemein: 

idjaftsgefühls, das im Reiche gern gehört, veritanden und er- 

widert wird. Die gemeinfame Sprade iſt neben Kunſt und 

Kulturgeichichte nicht ausdrüdlich aufgeführt. Aber Prof. Vetter 

ift befanntlicd, der Herausgeber Jeremias Gotthelfs (bei Philipp 

Reclam jun., Leipzig) und hat diejen Scyweizer im Meiche erſt voll 

tümlic gemacht. Sein Bekenntnis dürfen wir alfo getroft auch auf 

die Wertjhägung unfrer Mutterjprache mit beziehen. Darum find 
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feine Worte auch für unſern Berein bedeutfam und verdienen 

auch unjern bejonderen Dant. 

— Fortfchritte. Der preufiiche Unterrichtsminiſter ift, 
wie befannt, längft bemüht, überflüfiige Fremdwörter im Schul: 

weſen ausjurotten. Nach einer neuen Berfügung ſoll darauf bei 

Feitfepung der Hünftigen Yehrpläne für die Berliner Gemeinde 
ſchulen bejondere Niüctficht genommen werden. Ebenfalls im Sinne 

unfred Bereins erläht das württembergiihe Staat3minis 
fterium, das ſchon vor einiger Zeit durch fein Einfchreiten gegen 

die engliihen Spielausdrüde (Zeitſchr. 1001, Sp. 346) weit und 

breit den Beifall der öffentlihen Meinung gefunden hat, eine 

Anweijung über die Formen des fchriftlichen Gejchäftsverfehrs der 

Behörden (vom 30. Mat d.%.), die diefen eine knappe, flare 
Scjreibweife zur Piliht macht, veraltete Nanzleiausdrüde, ent 

behrlihe Fremdwörter, ſchwülſtige Höflichleiten verbannt und bie 

natürlicye, allgemein übliche Verkehrſprache als Mufter aufftellt. 

In feinem engeren Bereiche hat ſich ferner der Stadtrat ber 

Heinen altenburgiichen Stadt Ronneburg nadı dem Vorgange 
vieler andern, großen und Meinen Gemeinden entichlofjen, dem 

Unweſen zopfiger Fremdwörterei entgegen zu treten. Die Wiener 

Scriftleitung des Phönix, des Berbandöblattes der deut- 

chen FFeuerbeftattungsvereine, hat auf H. Dungers Anregungen 
in der Mainummer unſerer Zeitichrift (Sp. 134 ff.) mit den ent⸗ 

gegenlommendjten Zuſicherungen geantwortet. Bon den rühm— 

lichen Abfichten de Deutfhen Tennisbundes ift an anderer 

Stelle (Sp. 5) ausführliher die Rede. Neihenberg und 

Umgebung erfreute fich bisher eines Klubs der Amateurphotos 

graphen und diefer der üblichen Statuten, die von den Organen 

der Mlubleitung, den Kompetenzen des Präſes und der Funk: 
tionäre u. a. in einer mit ſolchen fremden Schönheiten veich ges 

zierten Sprade redelen. Sept ſteht in Punkt 1 der von der 

Statthalterei genehmigten »Sapungen des Vereins ‚Lichtbild‘ in 
Reichenberg der Sag: » Seine Geſchäftsſprache ift die deutjche «, 

und das iſt geitreng durchgeführt; ein Zeugnis für die Wirtfams 

feit des rührigen Neichenberger Spradjereins, der im lehlen 

Jahr von 182 auf 360 Mitglieder angewachien iſt. Endlich bat die 

Gejchäftsleitung der befannten großen Kurs und Waſſerheil— 

anftalt Godesberg in Godesberg a. Rh. ihre gedrudten Ans 
fündigungen (Projpelte hat man in fremdiwortluftiger Heit dafür 

eingeführt, was doch eigentlich nur für ein erit geplantes Unter: 

nehmen paßt) einer ernftlihen Prüfung unterzogen und wenigjtens 

von allen den vielen Unkräutern der Geſchäfts ſprache befreit, das 

nächte Mat kann aucd der Arzt nodı einige Schmaroger jeines 

Bereihd ausmerzen. Die Bereitwilligkeit der Anftaltsleitung 

(Auguft Burin) wie der Eifer des Vereindmitgliedet, das die 
Anregung gegeben hat, verdienen gleiche Anerkennung und geben 

zugleich einen Fingerzeig, mie der einzelne im Dienfte unver 

Sache wirfen fann. Sind auch alle ſolche Erfolge nicht von ers 

fhütternder Bedeutung, jo zeigt doch das Zufammentrefien fo 

vieler deutlich, wie das Berftändnis für die Pflicht gegen bie 

Wutterfprahe allmählich weiter und weiter durch alle Schichten 

fidert. 

— Nach einer Mitteilung der Schleſiſchen Zeitung bat der 

Verein für deutſche Huswandererwohlfahrt in Hannover 

an den Reichskanzter eine Eingabe mit der Bitte um gejeps 
liche Regelung der Schulſprache in nufern Schußgebieten in dem 
Sinne gerichtet, dak von einem bejtimmten, möglichſt nahen 

Beitpuntte an erjtens mur jolche Miffionare zur Niederlaſſung 

und Ausübung ihres Berufes zugelaffen werden, die der deut— 

ſchen Spradie mächtig find, zweitens aller Schulunterricht ents 

weder in deutjcher Unterrichtsſprache oder in der Spradye der 
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Eingebornen erteilt werde und drittens Lehrmittel auch mur in 

deuticher Sprache oder in ber Sprache der Eingebornen benuft 

werden. Veranlaßt ijt diefer Schritt durch Stlagen, dab fremde, 

namentlich ameritanliche Miffionare in deutſchen Scupgebieten 

unterrichten, ohne des Deutichen mächtig zu fein, wodurch die 
Erziehung der Eingebornen zum Gefühl der deutichen Staats: 

zugehörigleit erjchwert werde. 

— Nuf dem am 25. Mai v. I. in Höfen abgehaltenen Ads 

geordnietentage des Verbandes alter Korpäjtubenten war, wie uns 

aus Halle mitgeteilt wird, auf Anregung des Bezirfsverbandes 
in Ratibor zur Erörterung geſtellt, »die nicht mehr zeitgemäfe 

Bezeichnung Renonce durch allgemeine Annahme der Bezeichnung 
Fuchs zu erjegen« Leider fand eine Verhandlung und Abſtim— 

mung bierüber nicht jtatt, jedoch wurde von dem Abgeordneten 

für Natibor, Aıntsgerichtsrat Propen, empfohlen, es möge in bem 

bezeichneten Sinne in den einzelnen Korps gewirkt werben. 
— Eine Deutfhe Dihter- Gedädhtnis= Stiftung ift ins Leben 

getreten, die in Hamburg ihren Sig hat und ich, nachdem ihr 

die Necrsfähigteit erteilt worden ift, jet mit einem Aufruf an 

die Öffentlichkeit wendet. Die Stiftung will unferen großen 
Dichtern — nicht nur denen der klaſſiſchen Zeit, fondern auch 
denen der legten Jahrzehnte und der Gegenwart — bie ſchönſte 

Ehrung dadurch erweiien, daß fie Jahr für Jahr die Volls— 
büchereien (insbefondere auf dem Lande und in Heineren Städten) 

mit Meifterwerten verforgt und ſolche auch ſonſt durch Herſtellung 
gut ansgejtatteter billiger Ausgaben zu verbreiten ſucht. Diefe 

Ausgaben follen ebenfalls an die Büchereien verteilt werden, 

aber auch in allen Buchhandlungen zu billigen Preiſe für jeder: 

mann käuflich fein und fo aud dem nicht Wohlbabenden die An— 

Ihaffung einer Hausbücherei eritrebenswert und leicht möglich 

machen. Ein befonderes Augenmerk wird die Stiftung darauf 

richten, die Bücher auch äußerlich in tadelloſer Geſtalt berauszus 

geben: alſo in völlig deutlichem Drud, auf gutem Bapier und 

in geichmadvollem und zwedmähigem Einband. Das erſte von 
der Stiitung herausgegebene Buch wird ein »Balladenbud)« fein. 

Ein genaues Verzeichnis der zunächſt geplanten Buchausgaben 

und der Werke, die man von den Verlegen anfaufen und 
an Boltsbüchereien abgeben will, wird auf Wunſch von dem 

Schriftführer der Stiftung, Dr. Ernit Schulße in Hamburg 19, 
überfandt, von dem auch der Aufruf und die Sapungen zu 

bezichen find. Auch nimmt der Genannte Beiträge in jeder Höhe 

entgegen. Die einmaligen Beiträge jollen zum Kapital geichlagen, 

die jährlichen dagegen zuſammen mit den Stapitalzinfen fortlaufend 

ausgegeben werden. Zur Annahme der Beiträge haben ſich ferner 

drei große Banken bereit erflärt: für Deutſchland die Deutſche 

Bant in Berlin und ihre jämtlichen Zweiganſtalten und Depofiten: 

fafien, jür Oſterreich die k. f. Poftiparfafie auf Kontonummer 

859112 und für die Schweiz die Schweizeriiche Vollsbant in Bern 

und ihre fämtlihen Zweiganstalten. Die Stiftung ſoll fich nicht 

auf das Deutiche Reich beichränten, jondern will ihre Wirtjamteit 

entjalten und — werben, jo weit die deutſche Zunge Flingt. 

In der Tat ift auch der Aufruf von Männern aller Stände und 

Berufe im Deutſchen Reich, in Öſterreich, in der Schweiz, im 
Auslande unterzeichnet, darunter einer ungewöhnlich; großen Zahl 

der ausgezeichnetſten Namen, An der Spitze jtehen der Reichs— 

fanzler, der preußiſche und öjterreichiiche Kultusminiſter, ber 

weimariihe Staatsminifter, die Hamburgiichen Bürgermeifter, und 

ihnen schließen ſich Brofefioren, Schulmänner, hohe Beamte, 

Künstler, Dichter, Mufiter, Schaufpieler an, auch, was befonders 

erwähnensiwert ift, viele befannte Verleger und Buchhändler. In 
dem Geſamtvorſtande der Dichters Gedächtnis» Stiftung ift Japunges 
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mähig neben andern auch der Allgemeine Deutiche Spradjerein 
verireten, 

— Freunde der Familienſorſchung, die durch das Bindeglied 
der dentichen Namenkunde auch Beziehung zu unjrer Sache ge: 

winnen fann, haben ſich zu einer freien Vereiniqung zuſammen— 

geichlofien, deren Zweck die gegenfeitige Unterſtützung der Betels 

ligten bei den für den einzelnen oft jo beſchwerlichen Nachforſchungen 

iſt. Als Zeitſchrift dient Wellers Archiv für Stamm und Wappen» 

funde, in dem von Beit zu Beit Name und Wohnung aller 

Beteiligten veröffentlicht wird. Wer mit Erforfdung jeiner 

Familiengejhichte beichäftigt ift, wird von Ddiefer Vereinigung 

zum Anſchluß eingeladen umd gebeten, Namen und Wohnung 
Herm Prof. Dr. Hermann Unbeſcheid in Dresden, Liültichau— 

ſtraße 11, mitzuteilen. 

Sprechſaal. 
Zur neuen Hebelausgabe. 

In Ar. 6 der Zeitichrift (Sp. 178) hat TH. Gartner der neuen 
SHebelausgabe von Otto Heilig warme Worte der Empjehlung 
aewidmet, die das Buch, zweifellos reichlich) verdient. Mancher 
Verehrer Hebels wird freudig die Worte Gartners leſen, die aljo 
lauten: »mit Hilfe diefer Ausgabe fünnen nun alle Deutichen 
diefen badiſchen Sänger hören, wie wenn er noch lebte und jelbit 
zu ihmen ſpräche.« Das ift freilich nicht wörtlich zu nehmen. Man 
mace den Verſuch und lege Heilig Amfchrift einem Dupend 
Deuticher vor, die and verichiebenen Ganen Baherns, Mittels 
deutichlands, Norbdeutichlands jtammen. Was fie beim Borlejen 
u ftande bringen, wird uns Hebel in zwölf gänzlich verſchiedenen 
Alängen darftellen, nur in einem einzigen nicht, nämlich micht 
in der Hlangfarbe des Alemannent. 

Id) kann gerade jebt aus Erfahrung reden, da ich zur Zeit 
Übungen abhalte, denen Heiligs Hebelausgabe zu Grunde liegt. 
Hier habe ih im Anfang zunächit Stüde von meinen heſſiſchen 
Zubörern vorlefen fajjen, danadı von einem Alemannen, umd ich 
lann verfihern, daß der Gegenſatz zwifchen den beiden Vor— 
führungen die allerfröblichite Heiterkeit hervorgerufen bat. Das 
gereicht natürlich weder meinen Zuhörern zum Wormwunf, noch 
dem Herausgeber Heilig. Denn die Lautzeichen, über die eine 
derartige Ausgabe für weitere Kreife verfügen fann, find immer 
noch) jo vieldeutig, daß von einer einheitlichen Nachbildung Feine 
Mede ift. Und felbit mern alles Nüftzeng zur Anwendung käme, 
das heute der Lautwiſſenſchaft zu &ebote fteht, würde fich immer 
noch das bayrijche, thitringifche, weftfätiiche Memannifc von dem 
alemannijchen Alemanniſch aufs deutlichite abheben. 

Giehen. D. Behaghel. 

Tram. (Bol. Nr. 6, Sp. 185.) 
Steat in feinem »Concise Etymological Dietionarye, 3. Aufl., 

Drford 1887, S.519, gibt an, daß das Wort zuerst 1555 ericheint, 
tramroad und dram-road erft 1794 vorfommen. Er nimmt 
Entlehnung aus dem Slandinaviſchen an und führt außer altſchwediſch 
träm, trum Baumſtumpf niederdeutſch traam, Ballen, Griff 
einer Schublarre (wohl dasjelbe wie mnd. trame, treme, Quer: 
tab, Sprofie einer Leiter, Treppe, eines Stubles bei Schiller: 
eiibben, Bd. 4, ©. 605), abd. dram, tram, mittelniederl. drom, 
altiständ. bram an. Im Niederichottiichen bezeichnet nad) ihm 
tram no heute einen Balten, in mundarilichem Engliſch eine 
hölzerne Mitchbant. Sfeat vermutet, daß tram-road uriprüng- 
lich eine Holzbahn und erjt fpäter eine Eifenbahn auf Schienen 
bezeichnet habe. 

Northeim. R. Sprenger. 

Sur Shärfung des Spradgefübls. 

177) »Die Bilder der Frau 

M. bleiben auf  vielfeitigen 

Wunſchenur nod furze Zeit 

ausgeſtellt.« (Mitteilung eines 

Dresdner Blattes.) 

noch einige Zeit ausgeftellt. 

Dder: — auf vielfeitigen Wunsch, 

aber nur noch furze Zeit aus— 

geftellt. 

177) Die Bilder der Frau M. | 
bleiben auf vieljeitigen Wunſch 
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Wunſchte man wirklich von vielen Seiten, daß die Bilder: 

ausſiellung nur noch kurze Beit dauere, daß fie alfo bald 

geichloffen werden möchte? 

178) »Die wohlihuende Wär 
me, mit welcher der Tert ab= 
gefaht ift, nimmt das In— 

terejie des gebildeten Leſers 

ungeichwächt in Anſpruch« 

(Aus einer Prager Zeitung mit- 

get. von Prof. Dr, Ecemüller 
in Innsbrud.) 

179) »Db der Fürft von Liech⸗ 

tenftein zeitlebens in feinem 

Lande war, wiſſen wir nicht. 

Er wohnt zumeift auf jeinem 

Schloſſe Eisgrub in Mähren 

und in Wien.« (Aus einer 

Zeitung mitget. von Dr. Wil: 
fing in Bonn.) 

178) Die Darftellung nimmt 

dur ihre mwohltuende Wärme 

die Teilnahme des gebildeten 

Leſers dauernd in Anſpruch. 

Oder: »Die wohltuende Wärme, 

die das Buch durchdringt, ge— 
winnt die Teilnahme des ge— 

bildeten Leſers und erhält fie 

ungeſchwächt bis ans Ünde« 

(Erbe). 

179) Ob der Fürſt von Lied. 

tenjtein jemals in feinem Leben 

fein Land beſucht hat, wiſſen 

wie nicht —. 

Da der Fürft zumeist in Mähren oder in Wien lebt, jo 

fan ev nicht zeitlebens, d. b. fein ganzes Leben lang, in 

feinem Lande geweſen fein. Eine andere mihbränchliche Ber— 

wendung dieſes Wortes ijt es, wenn es bei Anzeigen über 
gerichtliche Verkäufe zuweilen heikt »Derr . . ., zeitlebens 

Nentner«e — ſtatt »bei Lebzeiten«. 

180) »Durd früftiges Ans 

ziehen des an der Wagenderde 

angebraditen Handgrifis lann 

dad Anbalten des Zuges bes 

wirft werden« (Mufichrift an 

der Notbremfe eines bayrijchen 

Eifenbabnwagens, mitget. von 

Brof. Dr. D. Weile in Eifen- 

berg.) 

Viermal hintereinander an. 

151) »ndem ich die Zeugniſſe 

berjelben und weiter noch 

die für dieſelben ausgefertig- 

ten und von denſelben ac— 

ceptierten Berufungsurkunden 
in triplo beifüge, bitte ich 

Namens des Kuratoriums 
des Gymnaſiums um geneigte 

Beitätigung dieſer Wahlen.« 

(Aus einer amtlichen Eingabe.) 

180) Durch kräftiges Anziehen 

des Handgriff an der Wagen: 

decke wird der Zug zum Stehen 
gebracht. 

Umftindlihe Ausdrucksweiſe. 

181) Indem ich ihre Zeugs 

nijje, ſowie die für fie aufge: 

jertigten und von ihnen ange: 

nommenen Berufungsurfumden 

in dreifacher Ausfertigung bei 

füge, bitte ich namens des Ku⸗ 

ratoriums (der Verwaltungs 
behörde) des Gymnaſiums um 

geneigte Beltätigung dieſer 

Wahlen. 

Ein Muſter der Hanzleiiprache! 

152) Die Vorfeier des 

dentwürdigen Feſtes bildete die 

Aufführung von Sopho— 

flefiens Antigone in der Ur— 

Ipradye.e (Aus dem Jahres⸗ 
bericht eines Gymnaſiums. 

182) Die Aufführung der 

Antigone von Sopbolles (der 

Sopholleifhen Antigone, bon 

Sophofles' Antigone) in der Ur: 

ſprache bildete die Vorfeier des 

denfwürdigen Feſtes. 

Der jepige Sprachgebrauch ſträubt ſich gegen die früher 

üblichen Formen » Demojibenefiend« Reden, »Horqzens · Ge⸗ 

dichte, »Bojjens« Luife, »Bößend« Haus u.ä. — mit Recht, 

weil wir im Zeitalter der Standesämter Mare, unzweideutige 
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Namendformen verlangen. 
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»Wöhend« Haus lann ebenfogut 
einem Götz, wie einem Götze oder einem &ößen gehören. 

183) »Bei ungünftiger Wit- 
terung ober eventuell ein- 
tretenden momentanen Sins 
dernifien wird diefe Alademie 

anf den nächſten Sonntag ver— 
legt, und wird dies ben P.T. 

geladenen Gäſten durch das 
Nichtaufhiſſen der Fahnen 

... auf dem Fahrtadplatze zur 

Kenntnis gebradt.e (Aus 
der Einladung zu einem ads 
fabrfefte mitget. von Direltor 

Schul; in Dornbirn.) 

183) Bei ungünftiger Wit: 
terung oder anderen plößlich 

eintretenden Sinderniffen wird 
dieſes Feſt auf den nächſten 

Sonntag verlegt. Unſere ge— 
ehrten Gäſte bitten wir dies an— 
zunehmen, wenn die Fahnen 

auf dem Fahrradplatze nicht aufs 

gehißt werben. 

Eventuell mach oder überflüſſig. Bor »Hindernifjen« iſt 
anderen« einzujchieben, dba auch »ungünftige Witterung« ein 

Hindernis it. P. T. ®äjte, d. h. pleno (praemisso) titulo mit 

vollem (vorausgeichieten) Titel — alter Zopf. »Durch Nichts 

aufhiſſen zur Kenninis bringen « iſt mindejtend gewagt. 

184) »Treoß jeines hoben 

Alters geht der König von 
Dänemark faft an jedem ſchönen 

Tage ohne jede andere Be— 
gleitung als einen großen 
Hund... jpazieren.e (Zeis 

tungsbericht v. 6. Septb. 1901.) 

184) Troß feines hohen Alters 

geht der König von Dünemart 
faft an jedem jdönen Tage, 

nur von einem großen Hunde 

begleitet, . . . . ſpazieren. 

Geht der König ohne den Hund fpazieren? Es müßte 

heißen: er hat feine andere Begleitung als einen großen 

Hund oder: mit feiner anderen Begleitung als einem großen 

Hunde. 

Geprüft von den Herren Behaghel, Brenner, Erbe, Heinge, 
Khufl, Lohmeyer, Lyon, Matthias, Pietſch, Preſſel, Saalfeld, 
Scheffler, Seemüller, Wappenhans. 

Bemerkungen über die vorjtehenden Süße, Beiträge u. a. bittet 
man einzujenden an Profeijor Dr. Dunger in Dresden-A., 
Schnorrſtraße 3. 

Bücherſchau. 

Prof. Dr. Hille, Zur Pflege des Schönen. Beiträge aus 

dem Unterrichte in den Mittelllajjen des Gymmajiums. (Beilage 

zum Jahresbericht des Königl. Gymnaſiums zu Dresden - Neuftadt, 
Ditern 1902.) 

Wenn die oben genannte Schrift das Schichſal jo vieler Schul: 
abbandlungen teilte, ungelefen in den Büchereien zu modern, jo 
wäre das um der vielen Anregungen willen, die fie den Lehrenden 
bietet, lebhaft zu bedauern. Für den Sprachverein ift fie deshalb 
von Bedeutung, weil fie ſich hauptſächlich mit der Pflege des 
ſprachlich Schönen beicäftigt und der Verfaſſer ſich ftreng auf 
den Boden unſres Bereins ſtellt. Ansbefondere gehen uns bier 
feine Forderungen in Bezug auf die Reinheit der Sprache umd 
der Musiprache an. »Die Neinbeit der Sprache ift ein weient- 
liches Merkmal ihrer Schönheit.«e Den von Riegel verfahten 
Grundfaß unfres Vereins nimmt er unter feine yorderungen uns 
verändert auf, indem er zugleich ausdrüdiich auf unire Beſtre— 
bungen binweift und die Verdienite des Vereins um die Pilene 
und Hebung der beutichen Sprache gebührend hervorhebt, Er 
zweifelt-nicht, daß >»fich derfelbe Grundſaß unter der Bjlege treus 
efinnter Lehrer auch für die heutige deutiche Jugend als leim— 

ftiger Trieb erweiien wird«. Dieſe Neinheit der Sprache vers 
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langt Hille nicht nur für die Schriftliche Arbeit, fondern auch für 
das geiprocene Wort. Er fordert vom Lehrer »dad Maß an 
Wahrheit, daS e& verjchmäht, durch „aufgelegte Flicken und Lappen‘ 
ſich ein fchöneres Anjehen zu geben«, er erwartet von ihm »die 
Selbftzucht, den Schlendrian der Fremdwörterei zu überwinden«, 
denn — jo bemerkt er jehr richtig — »die umreife Jugend ift 
Fremdwörtern geneigt. Das Unbeſtimmte, Verſchwommene, das 
fremdartig Gleißende find fir fie ebenio Lodungen wie Gefahren«. 
Fir die Tremdiprachlichen Kunjtausdrüde, wie Optativ, Subjekt, 
Prädikat, Cum temporale u. v. a. fordert er deutjche Erfapwörter, 
die er in fo geichieter Weife darbietet, daß auch der eifrigite Ver— 
teidiger des Alten ihre gröhere Verſtändlichleit und damit ihren 
gröheren Nuben nicht beftreiten fann. Wit Recht fagt Hille: » Dak 
der Unterricht Geift und Leben atmet, dazu ſcheint bie erſte Bor: 
ausjegung zu fein, daß alles, was gefagt wird, in feinem vollen 
Umfange verftändlich ift. Wozu den jugendlidyen Geift unnüers- 
weije mit einer Menge von Bezeidinungen überihlitten, die, 
Fremdlinge in der Mutterfprache, eines lebendigen Berftändnifies 
niemals gefichert find? Das iſt Schutt, worunter das Leben 
verfümmert.« 

In Bezug auf die Ausſprache ftellt er es als eine Aufgabe 
der Gegenwart bin, dem Wohllaute des Deutichen zu feinem Rechte 
zu verbeiien. Freilich · das Schöne findet in Deutichland leicht 
eine einfeitige Pflege. Diefelben, die fi dem Zwange der Mode 
gern und freudig unterwerfen, die die fhönen Formen des Um— 
ganges mit aller Genauigkeit üben, bürften feicht über Forderungen 
lächeln, die in Bezug auf die Ausſprache ded Deutichen an fie 
berantreten. Diefelben, die manche Stunde des Tages mit Finger: 
übungen am Klavier zubringen, die jogar emfig bemüht jind, 
fremde Sprachen ber degenwart tadellos auszujpreden, 
baben feine Zeit, ihre Sprachwerkzeuge zu üben, um die Klänge 
ihrer Mutteriprache in ähnlicher Bolltommenheit hervorzubringen. 
Was wir ald Hochdeutſch bezeichnen, iſt die Schriftiprade, die, 
geiprodhen von dem Gebildeten der verjchledenen Spradjgebiete 
unjre® Vaterlandes, in taufend farben ſchillert, weit entiernt 
davon, überall gleichmäßig zu erklingen«e. Hille verlangt von der 
Schule gemäh dem Grundfage Dungers, daß fie »den Schüler 
an eine qute Ausſprache gewöhne, die jich im ganzen möglichjt 
an die Sprache der Bühne anidjlichen foll, ohne durch das Stres 
ben nach Vermeidung aller mundartlihen Anklänge ind Gezierte 
zu fallene. Manche Forderungen, die Hifle hierbei im einzelnen 
aufftellt, werden, da zur Zeit eine völlige Klärung der Anjichten 
auf diefem Gebiete noch micht erreicht fit, ihre Wegner finden; 
aber auch bier wirkt die treffliche Schrift wie überall anregend 
und belebend. 

Kattomwig D.:©. Richard Balleste 

I. Wenzely, Unterricht in deuticher Hanbelöforres 

jpondenz. Peifpiele und Diäpofitionen für Handels- Schüler 

und =Lehrlinge, ſowie zum Gelbjtunterricht. Dritte Auflage. 

Stuttgart 1901, Streder & Schröder. Gr. 8. IV u. 175 ©. 

geb, 2,50 .#. 

— — Unterricht in Kontorarbeiten und bürgerliden 
Geihäftsaufjäpen. Stuttgart 1900. Streder & Schröder. 

Gr. 8. X u. 262 S. geb. 3,60 4. 

Das erſte Buch ſcheint uns nach einem ſehr quien Plane für 
kaufmännische Zwede gearbeitet, enthält eine große Auswahl von 
Beilipielen und Aufgaben, und da es bereits in dritter Auflage 
ericheint, ift es gewik von vielen Handelälehranftalten als gutes 
Lehrbuch bewährt gefunden. Wir wollen auch gern aneıfennen, 
daß der Berfajjer entiprechend den Bemerkungen in feinem Vor— 
worte durchweg auf kurze, bündige Ausdrucksweiſe, Mare und bes 
ſtimmte Form, iprachrichtigen Ausdruck und Vermeidung läherlicher 
Abkürzungen gehalten hat. Aber leider hat er fein Verſprechen 
»möglichite Einichränfung im Gebrauch von Fremdmörtern« noch 
nicht genügend erfüllt. Wir wollen durchaus richt jedes Fremd— 
wort ausmerzen, das im Laufe der Yeit und durch fortgeſetzten 
Bebrauc bei uns Bürgerrecht erlangt bat, oder das ſchwer durch 
einen paflenden guten dentichen Ausdrud zu erjepen it. Selbit: 
verjtändlich Tafjen wir z. B. die vom Berfafjer erwähnten Ausdrüde 
für beflimmte Berpadungen uſw. wie »Serone, Barrel, Gallone« 
nelten. Aber gleich im Titel führt er das ganz unverjftändlice 
Fremdwort »Dispofitionen« auf, warum jagt er nicht »MAnleis 
tungen oder Aufgaben« ? Und jo finden fich auf jeder Geite 
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Fremdwörter, die leicht zır verdeutichen find, ohne daß der Sinn 
leidet. So a. B. ©. 4: die erpedlerende Perſon, Coupons. Konto— 
torrent, detlariert, Komplimente. S. 8: Korrekturen, Raſuren, 
paqiniert Folien, Ndreffaten, Pagina, Katenorie. Beiläufig ers 
wähnen wir auch das veraltete »bezw.«, das doc) immer jo leicht 
durch »und, oder« erfeßt werben fan. S. 11: per Kaſſe, Notie- 
rung, Seichäftsprinzip, per Unter, per Tonne, Fakturendatum. 
Neben dem obigen per wird auch regelmäßig das Tateiniiche pro, 
das frangöfiiche ä gebraucht. ©. 31: diverie le. ©. 40: fattu— 
tiert, unenal, per Bahn, per #4, franfiert, Metouren, Defelte. 
S. 134/140 fommen auch die aan veralteten formen P. P. — 8.T. 
»einemP.T. Bublitum« vor. Allesdies und noch manches andere wäre 
leicht vermieden worden, wenn der Berfaffer das Verdeutſchungs— 
heft II des Allg. Deutſch. Spradwereins zur Hand genommen und 
danach fein Buch ftrena durcaeprüft hätte, Wir verweilen ihn 
auf die Hukerungen aus der Schweiz, die in diefer und der Mai- 
nummer der Zeitichrift (Sp. 149 und 222) mitgeteilt find, als 
beſonders bedeutiame Anzeichen dafür, wie lebhaft man in kauf: 
männifchen reifen ſelbſt der Nachteile der Frremdiwörterei zu em— 
binden beginnt. Gerade die Verfaſſer faufmänniicher Lehrbücher 
find dazu berufen, die notwendige Beflerung der Geſchäftsſprache 
berbeizuführen, die — dies iſt unzweifelhaft — in nicht ferner 
Reit eine allgemeine Forderung des Standes fein wird. Wir 
werden uns fehr freuen, wenn wir die nächfte Muflage dieſes — 
wir wiederholen e8 — im übrigen fo empfehlenswerten Buches 
auch in ſprachlicher Hinficht ald muftergültia bezeichnen können. 

Auch bei dem an zweiter Stelle genannten Buche haben wir den 
außerordentlich reichen und forafältig zufammengeitellten Anbalt 
anzuerkennen. Für alle Borgänge im kaufmännischen Verkehr 
find Beiipiele gegeben, daneben eine Mappe mit Vordrucken für 
Beſcheinigungen, Anzeigen, Frachtbriefe uſw. 

Aber auch hier müſſen wir wieder die fo leicht entbehrlichen 
Fremdwörter und manche Berfehlungen gegen die Saplehre rügen. 
Der alte Bordrud für den deutichen Wechſel mit allen itafieniichen 
Fremdwörtern und der ganz falichen Sapftellung wird beibehalten, 
troßdem wir wiederholt und zulegt in dem Verdeutſchungsheft II 
aute Mufter in reinem Deutich empfohlen haben, die allen Ans 
forderungen der deutſchen Wechielordnung entſprechen. Daß viele 
fremde Ausdrüde, die jet Teider noch im Handelsgeſetzbuche ftehen, 
nicht umgangen werden fönnen, it uns ſehr wohl befannt, aber 
der Kaufmann joll gerade danach ftreben, jeine Mutteriprace von 
diefen häßlichen Auswüchſen zu befreien und dadurd einer Meus 
bearbeitung des Handelsgeſeßbuches vorzuarbeiten. In vielen 
Fällen ift dieſes Fehr aut möglich, ohne dak man ſich dabei der 
Gefahr ausfeht, dem Wortlaute des Geſetzes nicht zu entiprechen. 

Auch in Rückſicht auf die deutiche Saplehre muß der Verfafier 
fein Wert bei einer Ipäteren Muflage nochmals prüfen. Wir ers 
wähnen den Sab auf S. 139: »Die Vermerte unter a und b 
beibehaltend werben in neuerer Zeit vielfach die unter ce und d 
erwähnten weggelaſſen.« Bor der böfen Mittelform (Bartizipium) 
muß fich aud der Kaufmann in feinem ichriftlihen Verkehr beſon— 
ders hüten. Da aibt es oft Entgleiſungen. Nicht genug kann 
man wiederholen: Kurze, are Sitte, möglichit wenig Einſchachte— 
lungen.” Im”allgemeinen it der Berfafjer diefem Grundjape (er 
fagt leider Prinzip) treu gefolgt. 

Braunschweig. Karl Magnus. 

Dr. Th. Matthias, Bollftändiges Wörterbud der 

deutſchen Rechtichreibung. (Hefies illuftr. Katechismen Nr. 47.) 

Leipzig, M. Hefe, 1902. 

— — Regeln für die deutihe Redhtichreibung nebit 

Wörterverzeihnid. ebd. 1902, 

Nlmäblich rücken nach alter Reife die Nechtichreibewörterbücher 
aus den Einzelitanten am, auc das erprobte von Th. Matihias 
in der ausführlihen Fafjung umd im furzen Auszug ift recht— 
zeitig —— worden. Das amtliche Regelbuch iſt hier nicht 
ganz buchſtabentreu abgedruckt, ſondern in der Form den prafs 
tiichen Forderungen angepakt, allerdings jehr fchonend. Ach muß 
geſtehen, dak ich die Form der amtlichen Negeln Fiir noch viel 
weniger verbindlich Halte ald Matthias; fie bedarf für die Schule 
und jür die verſchiedenen Ausiprachegebiete einer erheblichen Hilfe, 
um ganz verſtändlich zu werden und die richtige Beziehung zur 
ortsüblichen Ausſprache zu gewinnen, Auch bei Matthias find 
hunderte von fremdwörtern aufgenommen und erklärt, dabei aber 
im Sinne des N. D. Sprachvereins die unnötigen in Klammern 

geſteſlt. Außer den Schreibregefn find, wie bei Duden, auch gram—⸗ 
matiſche Auftlärungen gegeben, und zwar in ber Einleitung in 
Form von Regeln, wie im Wörterbuch felbit; auch bier liegt die 
Gefahr nahe, daß man diefe für ebenfo amtlich hält wie die 
Schreibung. Wenn damit Einheit geichaffen wird, foll es recht 
fein. Mber wenn 4.8. Haft, der bei Matthias wie bei Duden 
ſteht, die Hafte (füdd.) aber gar nicht erwähnt wird, jo fördert 
dies das Geſühl der Spracheinheit nicht; ebenſo wenn hiebei, 
biefür als altertümlich ins Hintertreffen gejtellt werben: über- 
haupt ift das Oberdeutiche ſehr wenig, das Niederdeutiche und 
Mitteldeutiche in weitem Umfang berüdfichtig. Die Aufnahme 
bezeichnender auter Mundartwörter tft nur zu loben und qibt dem 
Bude „belonderen Wert; auch die Verufiprache ift gut vertreten. 
— Bas bie Schreibung anlanat, jo hat Matthias bei den von 
ihm mit Recht beflagten Doppeliormen meijt eine vor der andern 
empfohlen, die Benüter des Buches werben ihm das danfen. — 
Das Heine Megelbuch gibt nur die Schreibung, gegenüber dem 
Meichöregelbuch etwas erweitert; nur die für » Peinlinge« qeretteten 
Fremdwortformen find beieitigt. Papier und Drud find, zumal 
bei dem Heinen Buche, jehr gut. Brenner. 

Dr. Guftav Gemß, Wörterbud für die deutfhe Recht— 

Ihreibung. 2. Aufl. Berlin, Weidmanniche Buchhandlung. 1902. 

Ein Nechtichreibwörterbuch ohne die Negeln. Am allgemeinen 
fit es eingerichtet wie das größere von Duden und Mattbiad. Doch 
find hier die älteren Formen bevorzugt (mit c ftatt E, 4.) Die 
arammatiichen und etnmologiihen Zutaten find reichlid und ſorg⸗ 
fältig, doch etwas ungleich. Bei manchen beutfchen Wörten (3. B. 
aufpurren) wäre eine Erklärung wohl nötig, bei anderen eine 
ausführlichere: »Alraune aus Rune« fagt z. B. recht wenig; 
»Aerochie zuſammenhängend mit Ur« iſt zu unbeſtimmt: auch 
bei Fremdwörtern iſt nicht alles ganz befriedigend: Archäologie 
— Altertumskunde ift zu weit. So find zahlreiche Meine Mängel 
vorhanden, doc bleibt dabei das Bud) ein recht brauchbares, be— 
auemes Hilfsmittel. Die dritte Auflage wird ja leicht noch ver— 
vollfonmmet werden fünnen. Die Austattung ift ſehr qut und 
den Augen wohltuend. DO. Brenner. 

€. Heuſer, Neuer Bfalzführer. Ein Reifehandhbuch für 

die bayeriiche Pial; und angrenzende Gebiete linfs des Rheins. 

Mit einer topograpbiichen Karte der Pfalz in ſechs Blättern, 

vier andern Karten und einem Anhang: Die 30 ſchönſten Rab: 

fahrten durch die Pfalz. Zweite, volljtändig umgenrbeitete Auf⸗— 

lage. Neuftadt a.d.9. Berlag von 2. Witter. 1902. X und 
483 & Geb. 3.4 

Die erfte vor zwei Jahren erichienene Ausgabe dieſes Meifes 
buches iſt ſchon in der Zeitſchrift (1900 Sp. 198) angelündigt 
worden, weil fie ed wegen der qrundläßlichen, mit warmer Heimats 
liebe gepaarten Sorgjamteit der ſprachlichen Darjtellung verdiente. 
Huch auf den reichen Anbalt des Buches ift damals hingewieſen 
worden: es iſt micht bloh ein Führer, ſondern teilmeile eine 
Heimatkunde der Balz. Die zweite Auflage, deren rafches Er- 
fcheinen für die Brauchbarfeit des Buches ipricht, ift im dieſer 
Hinficht noch fehr bereichert, auch durch die anfprechenden Raven— 
fteinfchen Karten: den Vorzug einer fremdiwortreinen, forgfältigen 
Sprade hat fie fich natürlich bewahrt. Str. 

H. Schiffer, Naubritter von Reifferſcheidt. Wachen. 
Verlag von Otto Müller. 

Eine Erzählung in der Maerener Mundart, die den beiten 
Erzeugnifien neuerer Vollsdichtung beiqezäblt werben darf: eine 
launige Liebesgeſchichte mit ortsgeſchichlichem Hinterarunde. Für 
den Sprachforicher fit die Mundart des altberühmten Ortes Naeren 
bemerten&mert wegen ihrer eigentũmlichen Zwiſchenſtellung zwiſchen 
der Kölner und der Aachener Mundart: in der Abſchwächung des 
i in e näbert fie jih Köln, mit Aachen bat fie die Erweichung 
des 1 gemein, die aber in Maeren noch vollſtändiger durchgeführt 
it, z. B. in schooten (ſchalten), stootz (jtolg), hoop (half) u. a. 
In der Machener Mundart wird nd zu nk, ng, eine Eridheimung, 
die fich in der Hölner Mumdart nur vereinzelt findet; in Naeren 
bat fich nun die Übergangsiorm nkd, ngd überall erhalten: kengd 
(Aachen keng), hongd, Flenkd ufw. Eigentümlich ift aud die 
Verneinung ent. Reich ijt die Mundart an Wörtern, die Köln 
und Aachen nicht kennen. Der Berfafjer würde fich ein Verdienſt 
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erwerben, ivenn er diefe Wörter in einem einen Wörterbuche 
vereinigte. Ich führe Hier nur an: illig (immer), el (aber), 
Knuddel (Sartoffel), baaten (hinten), donett (ungefähr), klang- 
dere (jchwegen), allösch (erft), drater (überall), heifesch (nad) 
Haufe), wanschauen (warnen), verfrekden (fi) feſt freien) u. v. a. 
Der ſchwierige Verſuch, die Laute feiner Mundart mit den ges 
wöhnlichen Zeichen auszudrücken, ift dem Berfafjer ganz gut ges 
lungen. Jardon. 

Bilhelm Wägner, Unjere Vorzeit. J. Nordiſch— 
germanifche Götter und Helden. In fiebenter Muflage neus 

bearbeitet von d. H. Mit 83 Abbildungen. Leipzig, Otto Spamer, 

1901. VIII, 468 &. “reis geh. 7,50 .4; geb. 8,50 4 
Wägnerd nordiſch⸗ germaniſche Götter- und Helbenjagen, die 

ſich jeit lange großer Beliebtheit erfreuen, liegen in 7. Auflage 
neubearbeitet von G. H. vor. Das Buch jchleppt viele alte Irr— 
tümer mit fi, und der Bearbeiter hat nicht kräftig genug durd)- 
gegriffen. 

Wägner verſchmäht jeglichen Bermeis auf Quellen und andere 
Bücher, aus denen der Leer ſich Mat holen könnte, belajtet da— 
gegen jeine Darjtellung mit allerlei höchſt zweifelhaften willen: 
ſchaftlichen Erörterungen, die auf dem längft überwundenen Stand: 
punft von Colshorn und Simrod ftehen. Beraltere Anſchauungen 
über vergleichende Mythologie, Mytbendeutung, Verhältnis zwiſchen 
Götter- und Heldenfage und Märchen unterbrechen höchſt ſtörſam 
fortwährend die Erzählung. S. 443 nimmt gar auf Schierenberg® 
berüchtigte Torheiten Bezug. Der Berf. hat alſo fein Urteil über 
wiſſenſchaftliche und unwiſſenſchaftliche Leiſtungen und nimmt uns 
bejehen hin, was ihm gerade befannt wird. Die ſchlimmſten 
Fehler hätte der Bearbeiter doch bejeitigen miüfien. Beſonders 
ärgerlich jcheint mir aber auch die Durch allerlei —* Erfindungen, 
Einſchübe und Zuſätze verwäſſerte Darſtellung, die Wägner von 
den alten Sagen gibt. Der Laie befommt dadurch ganz ſalſche 
und ſchwanke Borjtellungen, wo ein getreues Bild der Über 
lieferung nötig wäre. 

In einem —X mangelhaften Vorworte fragt ber Bearbeiter, 
auf welchem Standpunkt die heutige Wiſſenſchaft, mit deren Fort⸗ 
ſchritten dad Bud in Einklang zu bringen war, eigentlich jtehe! 
Nun, für den gegebenen Fall legen zahlreiche neuere, von Fach⸗ 
leuten verfahte Darjtellungen, die auf Lalenkreiſe Nüdficht nehmen, 
deutlich genug Zeugni® ab. So ſehr die Anfichten im einzelnen 
auseinander geben, jo jtimmen doch alle in folgenden Punkten 
überein. Die nordiſchen und beutichen Zeugniſſe find ftreng aus: 
einander zu halten, damit dem Leſer der große örtliche, zeitliche 
und fachliche Unterſchied vor Augen tritt. Der Inhalt der Über- 
lieferung muß möglichſt treu und ohne alle willtürliche Aus— 
ſchmückung erzählt werden. Dan fann in diefem Punkt nichts 
Edlered und Beilered geben als die wundervoll anicaulichen 
Naherzählungen Uhlands oder Grimms. Mus Uhlands Schriften 
liehe ſich mit unmefentlichen Heinen Änderungen, die fich aus ver- 
befierter Kenntnis der Texte ergäben, der ganze Anhalt des 
»Wägnere wahrhaft ſchön und richtig erzählen. Das gäbe eine 
vollstümliche deutihe Mythologie von hohem dichteriichen Wert. 
In der Einleitung muß der Leer über die Hauptquellen Zuver— 
läffiged erfahren. Was ©. 20/2 von den ⸗»Slalden- und Helden⸗ 
liedern der Edda« geiagt wird, ftarıt von groben Irrtümern. 
Snorri Sturlufon wird ald Biſchof bezeichnet! Die geidhichtlichen 
Kenntnijje jind offenbar beim Bearbeiter nicht viel beſſer als beim 
Verfaſſer. Dafür iprechen auch die gelegemlichen Unformen der 
altnordiſchen Götternamen, zu denen 9. im Vorwort Bemerkungen 
macht, aus denen feine Unlenntnis der nordiichen Sprache erhellt. 

Gegen die Bilder ijt auch viel zu jagen. Die Döpterichen 
find fteif und veralter, fünftleriich und geſchichtlich gleich unzu⸗ 
länglich, die neu hinzugefommenen von Leele und Zic find weich 
lich, theatraliſch und pafjen gar nicht zum Text. Die ganze 
Bilderreihe wirft unfünftlerich, unſchön und entbehrt der Eins 
heitlichteit. 

Am Wägner iſt nur eines zu loben: die Liebe und Begeiſterung 
zur Sache. ber jonjt ift das Bud ganz veraltet. Wägner bes 
deutet für die deutſche Götter- und Seldenfage nicht viel mehr 
als Mobert König für die Literaturgeicichte. Die große Ver: 
breitung folder Bücher erzeugt nur unklare und falſche Woritel- 
lungen. Seine neue YWuflage, vielmehr ein neues Werk mühte 
der Verleger an jeine Stelle jeten. In der Einleitung ließe ſich 
der zum Berftändnis einmal unumgängliche, aber aus gründlichſter 
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Fach- und Sachkenntnis geihöpfte, für Laien, beitimmte Bor: 
bericht geben, im Hauptteil fime nur die echte Überlieferung zum 
Wort, etwa in der Anordnung, wie in Döplerö d. J. und 
Raniſchs Walhall (1901). Der Vorbericht fünnte ſtets mit ber 
Wiſſenſchaft und neueren Dichtung Fühlung behalten und dadurch 
ben im wejentlichen unveränderlihen Hauptteil ind rechte Licht 
fepen. Ein Buch, das Lehrem und Schülern empfohlen werden 
ol, muß durdaus gründlich, zuverläjlig und ſachlich auftlärend 
ein, feine Sammlung unzuverläffiger Beridyte und veralteter und 
falicher Meinungen. 

Roſtod. W. Golther. 

Zeitungsſchau. 

Aufjäge in Zeitungen und Zeitſchriften. 

Die Fremdwörter im Geſchäftsverklehr. Vortrag von 

J. Brodbed-Arbenz im »Rhetorifhen Alub« des Haufmännt- 

chen Vereins zu Zürih. — Schweizeriſches Kaufmänniſches 
Zentralblatt 1902, Nr. 15— 21. Züri, Sihlſtr. 20. Auch als 

Sonderabdrud erſchienen. Preis 0,20 .#. 

Der Schweizer Kaufmann befämpjt die Fremdwörter im Ges 
ſchäftsverkehr aus allgemein fittlihen Gründen und aus Gründen 
der Zwedwmäßigteit. Aus dem Haren Gefühle deutjchen Geiftes- 
lebens und aus deuticher Selbftahtung heraus erklärt er: wir 
wollen doch nicht franzöſiſch oder lateinifch ſchreiben, fondern deutſch. 
Er iſt ſcharf auf die nichtsnutzigen Fremdlinge geladen. Dent: 
faulheit, Bequemlichkeit, Nachäfferei, Großtuerei find ihre Urs 
jachen. Mangel an Bildung und Anſtand bemweilen die Mode— 
geſchäfte, die ın Züricher Blättern franzöfiid anzeigen und ibren 
Kunden jranzöfifche Preistiften und Gejcäftsempfehlungen ins Haus 
ſchicken. Selbſt in entlegenen Bauerngemeinden, wo fein Menſch 
franzöſiſch verjteht, ahmen Schneider und Scuiter, Mepger und 
Wurfter das ftädtifche Beifptel nad) und verwandeln ſich in tail- 
leurs und eordonniers, bouchers und charcutiers. Reichedeutſche 
und Difterreicher, die ſich in Zürich niederlafjen, heißen plößzlich 
aus unmürdiger Gefälligteit Henri, Jean, Charles, Georges. 
Statt Franken fteht mitten im deutichen Wortlaute de fraucs, 
und in edelfter Nachelferung jchreibt der Dfterreicher de K. und 
der Reichsdeutſche de M. In großen Handelshäuſern, wo tüch- 
tige Spracyentenner die Schriſiſührung beforgen, wird reinere® 
Deutſch geſchrieben, aber je geringer die Spradentenntnis it, 
beito jtärfer gewöhnlich die Neigung mit Fremdwörtern zu glänzen. 
Mit Vergnügen bucht der Verfaſſer eine Menge beredter Zeug: 
niffe dafür, der Art wie die Quittung puhr a quit Jean Eberhardt 
(oder womöglich Ebörard) talljeur, und die gleichgeſinnte Schrift: 
leitung des Zentralblattes fügt bejtätigend hinzu, daf ihr manche 
Nummer ihres Blattes mit Belehrungen dieſer Art von Leuten, 
die fie für überflüffig halten, als revüse, Kefüsse u. ä. zurüds 
geſchidt wird. Gerechter Tadel trifjt den Kaufmann, der Brieis 
töpfe, Firmenſchilder und dgl. nur in franzöfiiher Sprache hält, 
obgleid) er eine ganz oder fait ausſchließlich deutiche Kundſchaft hat. 
Als gejhäftliher Anſtand wird betrachtet, fich in Aufſchriften 
nad) den Funden zu richten, dagegen von jedem fremden Geſchäfte, 
das den deutjchen Kaufmann aufjucht und ihm feine Waren ans 
trägt, Kenntnis und Gebrauch der deutſchen Sprache zu erwarten. 

Zum Beweiſe des Sapes, daß die Fremdwörter im Geſchäſts— 
vertehr unzweckmäßig find, Hemmmiſſe für die Verſtändigung zwiſchen 
Deutichiprechenden bilden, werden eine Reihe Übelſtände angeführt 
und mit vielen Beiipielen belegt, die Ungleichheit des Geſchlechts, 
der Schreibung, der Ausſprache, vor allem aber des Wortjinnes. 
Auch an heiteren Zorheiten ſehlt's da nicht; dazu gehört, 
wenn von fompromittierter Yujt, komiſcher Verengung, ganzen 
Häuferfonfubinaten gejprochen oder das beliebte a. c. anno courant 
gelefen wird, oder eine Magd in einer Gattlerei (Sellerie) Ge- 
milje und eine Sinderwärterin in einer Bonneterie (Strumpfiwirlerei) 
eine Stelle als Bonne verlangt. Zahlreiche franzöfiiche Ausdrüde 
im Schweizerdeutſch müſſen für die andern Deufſchen irreführend 
oder ganz unverjtändlich fein. Weiläufig wird auch die ofl vors 
gebradyte Meinung, man erleichtere durd) Anwendung jogenannter 
internationaler oder univerjaler Ausdrlücde das Erlernen der fremden 
Sprachen, als ganz verfehlt und unbaltbar abgewiejen, gerade 
das Gegenteil jei vielfad, der Fall. — Die — des 



223 

waderen Borlänpferd unſrer Sache verdienen in hohem Maße 
der Aufmerkjamkeit unjrer Mitglieder empfohlen zu werden; aud) 
wäre zu wünſchen, daß der warme Hinweis auf den Sprachverein, 
mit dem er das Vorwort zu dem Sonderabdrud des Bortrages 
ſchließt, bei feinen Qandsleuten nicht ganz unbeadhtet bliebe. Str. 

Huflong, Deutich oder fremd? — Hartells Zeitung. Dffi- 
cielles Organ (!) des Berbandes deutfcher Studenten -Gejangvereine 
(Sonder&häufer Verband), XVII. Jahrg., Wr. 8 v. 6. Febr. 1902. 

Eine treffliche er: auf einen Auffap »Mutterjpradje 
oder Italieniſch? in Nr. 6 derfelben Zeitfchrift, der bie weitere 
Befeftigung des Italieniſchen als internationaler Kunitiprache 
der Muſit und? — faum glaublih! — jeine Ausdehnung 
auf Gymnaſien und Hochſchulen als dringend wünfchenswert hin- 
geſtellt hatte. dufiong weiſt auf die großen Meijter hin, bie 
ſchon längft aud die deutjche Spradye in der Mufit zu Ehren 
pad haben; er geißelt mit gerechtem Spott die Verleger, die 
em NAuslande zu Gefallen dem deutichen Wortlaute ihrer Lieder 
fremde lberjepungen hinzufügen und dadurd dem beutjchen Leſer 
das Kaufen der Noten verteuern, und betont treffend, »daß wir 
vor allem das Recht haben, mit der Mufe, der wir die deutſche 
Seele gaben, deutſch zu redene. Er bofit, »daf das Jtalieniſche 
in der Mufit endgültig verjährt ift und für uns Deutſche wenigitens 
das Deutſche immer mehr ſich einbürgert und fraglos an erſter 
Stelle jtehte. 

Kattowitz D.-©. Richard Palleske. 

Die Natur in Redensarten, ein Spiegel für das 
Volk der Denker Bon Konrad Winterer. — Blätter für 
deutiche Erziehung. 3. Jahrgang, Nr. 5 und 6. 

Der Auffag, der den größeren Teil der Einleitung zu einem 
demnächſt unter bemjelben Titel eriheinenden ausführlichen Werte 
bitdet, iſt ſtiliſtiſch ſo ungewandt und enthält eine ſolche Fülle 
von ſchiefen Urteilen, daß man nicht eben neugierig auf das in 
Ausſicht geſtellte ſechsbändige Werk wird. Wimmelt dies auch 
fo von ſprachlichen Fehlern und ſonderbaren Anſichten und iſt 
es ebenjo ungenügend gegliedert wie die Einleitung, dann iſt 
dringend bavor zu warnen. 

Einen bumorvollen Kreuzzug gegen den feitftehen- 

den Gebraub von ſchmüchenden Beiwörtern unternimmt 

Dr. Karl Müller in der Montagsbeilage zu dem Dresdener 
Anzeiger Nr. 21 vom 26. Mai 1902. 

Er geht aus von dem berechtigten Gebrauch des Dichters, 
der fo lebhafte ug een u in uns erweden will, daß wir bie 
wahren finnlichen Eindrüde jeiner Gegenftände zu empfinden 
glauben. Ihm genügt es nicht, den Gegenſtand beim bloßen 
Namen zu nennen, ber meift zu farblos ift; er ſucht das An— 
ichauliche, das ursprünglich in den Worten lag, wieder zu erwecken. 
Eins von den Mitteln, died zu erreidyen, iſt das dichteriſche, das 
jchmücdende Beiwort. Aud aus einem andern Grunde genligt es 
dem Dichter nicht, einen Gegenfland einfach zu nennen, Um uns 
ein lebendiges Bild von einer auftretenden Perſon zu geben, gibt 
er ihr auf rund eines hervorftechenden förperlichen oder geiftigen 
Zuges ein Beiwort. Homer nennt Menelaus blond, Benelope 
verftändig, Odyſſeus liſtenreich, auch wenn dieſe Beiwörter zu 
der augenblidlichen Handlung oder Sachlage in gar feiner Be— 
ziehung ftehen. In ruifiihen Bollsjagen heißt die Hand immer 
weiß, ja die jtehende Verbindung weiße Hand wird fogar auf 
den Mohren Übertragen. Wieder andere Betwörter, die jcheinbar 
nur Sinnlidyes bedeuten, dienen oft nur zum Ausdrud der Stim- 
mung und Empfindung. So leiht Goethe Jpbigenien der Über— 
redung goldne Zunge, Schillers Braut von Meifina ift mit jugend- 
lich grümen Locken geziert. Bei Homer und feinen Nachahmern 
iſt nicht nur das Meer bläulich, fondern auch die Pferde des 
Triton, ja fogar der Schweiß der Meergotiheiten. 

Wie man aber vom Dichter verlangen muß, daß feine Ber: 
gleiche, Metaphern um, Ausdruck der Gemütäftimmung find, um 
im Leſer die gleiche Erregung wachzurufen und nicht hohl und 
unmwahr zu erideimen, jo verfehlt rednerifdyrer Schwulſt mancher 
Aufjäge und Reden bei nationalen und anderen Gelegenheiten 
alle tiefere —* wenn der Ausdruck des Schwunges in einer 
— von ſchmuͤclenden Veiwörtern geſucht wird, die in feinem 

erhälinis zur wirtlichen Stimmung ftehen. Aber auch im ger 
wöhnlicen Leben muß; die gleichmäßig fortlaufende Neihe von 
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Subftantiv und Mdjeltiv und immer wieder Eubflantiv und Ad— 
jeftiv in feftftehenden Verbindungen ermübden, zumal das Geprüge 
diefer Münzen jo abgegriffen Hit, daß fie weder für die Anfchaus 
ung noch für da® Gefühl etwas befagen. Der geicigte Redner, 
— Ahnung, höherer Blödſinn, unliebfame Störungen, bren. 
nende Frage, heller Unfinn, unumſtößliche Wahrheit, unabänder: 
licher Beihluh, unmahgebliche Meinung, triftiger Grund, erjtes (!) 
Debüt, längitgefühltes Bedürfnis ſeien hier aus der Fülle des 
von Müller gelammelten Stoffes als Beilpiele hervorgehoben. 
Soldye Verbindungen muß der Gebildete vermeiden, weil fie von 
aller Welt zu Tode gehept werden. 

Leipziger Straße — Breite Strafe — Raijer-®il- 
beim-Strafe. Bon Dr. J. Ernft Wülfing. — Zeitichrift für 
Deutihlands Buhdruder Nr. 10, 6. März 1902, 

Eine Anzahl Regeln für die Schreibung der Straßennamen 
werden aufgeitellt und durch trefiende Beiipiele erläutert. Man 
wird den hier niedergelegten Brundfäpen durchweg zuftimmen müffen. 
Am meiften gejehlt wird wohl bei der Schreibung von Straßen, 
deren eriter Zeil ein Eigenname ift. Sit es ein einfaher 
Eigenname, fo fehreibt man in einem ungetrennten Worte oder 
in zwei durch Bindeftrich verbundenen Wörtern: Karlſtraße 
oder Karl-Strahe. Sind es mehrere Eigennamen, jo ſchreibt 
man mit zwei Bindeitrihen: Karl: Anton - Straße. ft er 
endlich ein Eigenname mit davorftehendem Titel, jo find eben: 
falls zwei Bindeftriche nötig: Kaifer- Wilhelm: Straße. 

Die Deutfhen in Toljtois Schilderung. Bon Fried- 

rich Dukmeyer. &onderabdrud aus der Beilage zur Allge— 
meinen Zeitung Nr. 111, 15. Mai 1902. Münden 1902. In 

Kommiffion bet der Storgmeyrihen Verlagsbudhandlung (Ant. 

Karl Storgmeyr). 14.58. 0,50 4. 

ALS langjähriger höherer Beamter bei der deutichen Botſchaft 
in St. Petersburg lann der Berfafier des mir vorliegenden Schrift- 
hend um jo mehr für fadverftändig gehalten werden, als er 
auch als Dichter von Dramen aufgetreten iſt, die gemaue Be: 
fanntichaft mit ruſſiſchen Auftänden beweijen. Er dedt Tolſtois 
Nichtachtung der Deutidyen auf, die fich zumellen bis zur Ge— 
häffigfeit fteigert. Yu Grumde legt er feiner Unteriuchung zumal 
den großen vierbändigen geſchichtlichen Roman Krieg und Frieden, 
der ich in der Napoleoniſchen Zeit abipielt umd in dem Tolitoi, 
voller als irgendwo fonit, ein Weltbild zeichnet. Im ihm find 
die Deutichen durchweg beichränft, herzlos, ſelbſtſüchtig, die Söhne 
der Finfternis, die den Hindern des Lichtes, den auserwählten 
Kufien, vor die Sonne treten und ihnen jo die herrliche Ent⸗ 
widlung behindern wollen. Allgemein menſchliche Schwächen umd 
Mängel, die er vielleicdt an einzelnen Deutjchen beobadıtet hat, 
geltaltet er zu unumgänglichen und unmausrottbaren, widerwär⸗ 
tigen Nationaleigentümlichteiten. So tritt bei ihm ein wunder⸗ 
er Gegenjap zu Tage: er liebt die Menfdyen und ſchmäht die 

eutichen. 

Der Niedergang der franzöjifhen und die Bevor- 
zugung der deutſchen Sprade im Auslande. Bon E. D. 

Kargau. — Neu sPMorkerStantäzeitung Nr. 13 vom 30. März 1902. 

Wenn es wahr ift, was der Auſſaß verzeichnet, fo können 
wir uns freuen. Nach ihm jprechen jet die —*— Belgiens 
mit Vorliebe deutſch. Die »Revue de Paris · gebe ſogar zu, daß 
Deutic bereits zur Nationalipradhe in Belgien geworden jei, 
während Flämifch hinfort die Amtssprache jei, die franzöſiſche 
Sprache aber in Kürze als vom belgiſchen Boden fo gut wie ver: 
ſchwunden betrachtet werden fönne (??). Eine ähnliche Umwälzung 
jet in England in vollem Gange. Während das Franzöfiihe bis 
vor zehn Jahren in den meiſten engliſchen Schulen einen regel- 
mäßigen Unterrichtözweig gebildet habe, ſei ſeit Jahren an Stelle 
des franzöſiſchen ein deuticher Lehrer getreten. Auch in den 
Grohftädten Ameritas werde heutzutage mit wenig Au&nahmen 
in den öffentlichen Schulen deutjcher Sprachunterricht erteilt. Das 
Deutſche ſei geradezu in ber guten Gejellichaft Mode geworden, 
während das Franzöſiſche mehr und mehr in den Hintergrumd trete. 

Hebräifhe Fremdwörter. — Kölnische Zeitung Wr. 402 

vom 25. Mai 1902. 

Außer aus den Haffiichen und den neuen Kulturſprachen ift, 
ganz abgeſehen vom Spipbubenrotwelich, eine größere Anzahl 
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fremder Wörter und Nedewendungen aus der hebräiſchen Sprache 
in den deutſchen Spracdhgebraud übergegangen. Dieje find in 
zwei Klaſſen teilen, eine, jo zu jagen, vornehme und eine 
zweite, ſolche Wörter umfaflend, die, ohne im Hebräiichen lächer- 
lich oder familiär zu fein, in der deutichen Umgangsiprache diejen 
Charakter angenommen haben. Zur erften Klaſſe gehören Amen, 
Selah, Hallelujah, Hofiannah, Meifiad, Satan, Sabbat, Tohu:- 
wabohu, Ecibboleth, Krethi und Plethi, Menetelel, Mammon, 
Manna, Poilifter, Phariſder u.a. Zu der zweiten Goi, mes 
Küugpe, Schtuß, Geſeires, Schader, mauſcheln, Kies und Moos 
(hebräifhe Slangwörter für das vornehmere Mammon), mieß, 
loſcher, Schabbes (Schabbesdeckel — Cylinderhut, da die ärmſten 
Juden am Sabbat einen Cylinderhut, allerdings oft von ehr— 
würbigem Alter und unmöglicher Form, zu tragen pflegen), ſchäch— 
ten, dchen (— Heiratävermittler von Schiduch, Heirat) u, a. 

Frankfurter Deutſch. Von H. Michel. — Kleine Brefie 
Nr. 112 vom 15. Mai 1002. 

Auf Bolftändigkeit macht die Plauderei offenbar nicht Anspruch, 
aber fie bringt eine Anzahl ſprachlicher Eigentüimlichfeiten in 
freilich jehr anfechtbarer Anordnung. So werden zur Wortbildung 
erechnet der 
erd, Parrer, Abbel, Zobb), der Erfag des bezüglichen Fürs 

wort durch >t00« (dev Mann, wo), das Weglajjen des m bei 
der Verfleinerungsfilbe = chen, für die hinter einem S:laut i ein- 
tritt (Mäufi, Fan). Beachtenswert ift die Bildung von Eigen: 
ihaftäwörtern aus Präpofitionen: der zuene Trambahmwagen, der 
Dann mit dem abene Bein. Aus der Formenlehre werden an- 
— die Mehrzahlbildung auf r (die Brödcher oder gar die 

töderher), ferner der Umlaut in Wägen und Däg (— Tage), 
auc in fägt für ſagt. Schließlich ſei erwähnt, dak der Frank: 
furter Ausdrud Quadutterche zur Bezeichnung eines dicken, 
kurzen Menjchen auf einen Beamten des Fürften Primas zur Seit 
des Großherzogtums Frankfurt, den eoadjuteur, zurüdgehen ſoll. 

Ganz erheiternd ſcheint nach den Proben, die dasſelbe Blatt 
bringt, das demnächſt erſcheinende Werkchen Krethi und Plethi 
von Paul Duilling (Scherze in Frankfurter Mundart) zu fein. 

Eifenberg S.A. Mar Erbe, 

Die Schriftleitung (Berlin NW52, Baulftr, 10) jtellt die 
obigen und früher bier genannten Aufjäpe — nicht die 
beijprodenen Bücher — gern leihweije zur Verfügung. 

Aus den Sweigvereinen. 

Dringend bittet die Schriftleitung, ihr dieſe Berichte in Fuappfter 
Faſſung zugeben zu laſſeu. 

Halle a. d. S. Es fanden im März, April und Juni d.%. 
Zufammentünfte der Mitglieder jtatt. Im März und April 
ges Gymnafial: Oberlehrer a.D. Dr. Goldmann über die 
ntwidlung der neubochdeutihen Scriftipradie, Bor: 

tragender im Juni war ber Geh. Juſtizrat Erönert, der Leſſings 
»Emilia Salotti« zum Gegenjtande feines Vortrags gewählt 
hatte. 

Hannover, (Jahresbericht) Wir hatten am 1. April 245 Mit: 
glieder, neu eingetreten waren im Laufe des Yuhres 27, aus- 
gejhieden 13 Mitglieder. Der Borftand blieb derfelbe wie in 
den Vorjahren, nur fehied zu unferm Bedauern der um den Vers 
ein hocverdiente Herr F chũtze aus, an ſeine Stelle wurde 

err Oberleutnant a. D. Schmidt gewählt. Vorſitzender blieb 
ireftor Dr. Schmidt. In fünf Auséſchußſihungen beihäftigte 

man fi) mit der Neuwahl, Rechnungsablage und vor allem 
mit der Frage der Werbung neuer Mitglieder, man wandte 
ſich beſonders an den Herm Stadtichulrat mit der Bitte, eine 
grobe Anzahl der vom Hauptvorftande zur Verfügung geitellten 

börüde zur »Werbung unter der Lehrerichafte Hannovers zu 
verbreiten. Durch perjünliche Einwirkung auf die Schriftleiter der 
hannoverſchen Zeitungen wurde verjucht, dem Fremdwörterunweſen 
in den Tageszeitungen entgegenzumirken. Bei Abfaſſung des 
neuen »Ortsjtatuts für dad Gewerbegericht Hannover« be— 
mühte fi) der Vorſtand beim Magijtrat die Vermeidung von 
Gremdwörtern durchzuſetzen. Für die Einführung der amtlichen 

bergang des hocddeutichen pf in p und bb (in 
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neuen Rechtſchreibung trat der Verein mit andern biefigen Ber: 
einen buch eine Eingabe an das Nbgeordnetenhaus ein. Zur 
Hauptverfammlung in Strahburg entjandte der Verein Herm 
5 Schüge, der in der Auguftfigung über ben Verlauf des Feſtes 
berichtete. Seinem um den Allgem. Deuticen Sprachverein hod)- 
verdienten Mitgliede, Geh. Negierungsrat Launhardt, brachte 
der Vorſtand feine Glüdwinfce zum 70. Geburtstage dar. — 
Im Dezember hielt Oberleutnant a. D. Schmidt über das 
Fremdwörterunwejen im Geſchäftsleben einen anſprechen— 
den Bortrag. Der Voriragende wies an der Hand von zahl: 
reichen Beilpielen aus dem Beitungswefen, dem laufmänniſchen 
Leben und dem öffentlichen Verkehre nad, wie man in den 
weitaus meilten Fällen die fyremdwöürter durch qute deutjche Be: 
zeichnungen erjepen könne. Huch die Behörden fünnten noch mehr 
für die Meinheit der Sprache tun, wenngleich bier bereits teils 
weiſe Abhilfe geſchaffen ſei. Ein nahahmenswertes Beifpiel habe 
das Württembergiſche Hultusminijterium gegeben durch die Ein: 
führung deutſcher Spielbezeichnungen in den Schulen. Der Redner 
verurteilte befonders die ſalſchen Nahabmungen der enaliichen 
Spradye und die in lepter Zeit jehr eingerifiene Unfitte, » Reftau- 
rants und Hoteld« mit englifchen Namen zu bezeichnen, die zu ber 
Beſtimmung des »Lolals« in gar feiner Beziehung fländen und 
vollftändig jinnlos feien. Er lobte das Vorgehen der Haus-— und 
Grundbejigervereine, für die Hausteile deutiche Benennungen aufs 
zuftellen, und hob auch hervor, daß das Bürgerliche Geſeßbuch 
verhäftnismähig wenig Fremdwörter enthalte. Der Nebner ſchloß 
feine mit lebhaften Beifalle aufgenommenen Darlegungen mit dem 
Hinweiſe, daß es nicht wohl möglich fei, alle Fremdwörter aus der 
deutſchen Sprache zu entfernen, und daß es darum Grundjaß 
des Vereins jei, mahvol vorzugehen und jede Übertreibung aus: 
zufchließen. In der fehr angeregten Beſprechung wurde befon- 
ders hervorgehoben, dak man in erjter Linie der Einführung 
neuer Fremdwörter entgegenwirlen müſſe. — Im Februar 
ſprach Hoſſchauſpieler Niejenberg Über neuere Balladen- 
dichter und Erzähler Bon Goethe ausgehend kam ber 
Nedner auf Heine, der ald ein Vorläufer der neuen Dich— 
tung zu betradyten jei. Meben ihm feien weiterhin befonders 
Friedrich Hebbel und Otto Ludwig zu nennen, deren Werte 
nad Form und Anhalt »titanenhaft« feien. Erſt das lepte 
Bierteljabrgundert habe der dbeutichen Dichtung namentlic, inhalt 
lid; eine ganze Meihe neuer Gebiete erjchlojjen und neue Züge 
egeben. Der Bortragende bob nun aus der Heinen Zahl der- 
enigen, die ibm als führende Geifter oder bejonders eigens 
artige Dichter erjdiienen, einige heraus und zeigte an ihnen 
die Bewegungen und Veränderungen, die die Uadendichtung 
und die Erzählung in jüngjter Beit erfahren haben. Inter 
den Balladendichtern wurden K. F. Meyer, Dahn, Wildenbrudı, 
Lilieneron, v. Münchhauſen, unter den Erzählern Sudermann, 
Hartleben, Wolzogen und die hannoverſche Dichterin Luiſe Weit- 
fird; befonder® gewürdigt. Nach einigen ſcharſen Bemerkungen 
über die Behandlung des »erotifhen PBroblems« und über die en 
art der fprachlichen Ausdrucksſorm der »Moderne« fam der Redner 
auf den Humor in der Balladendichtung und Erzählung zu jprechen, 
las die »Gloriahoſe« von Wolzogen und ſchloß mit dem Wuniche, 
daß unſre jungen Schrififteller Wilhelm Naabes Wahlſpruch zu 
dem ihrigen machen möchten: »Sieh nach den Sternen! Gib 
acht auf die Baflen!« — Am 17. März trug Oberlehrer Dr. 
M. Ewert über Mar Dreyer vor, den Dichter des in jo 
kurzer Beit vollstümlicd gewordenen Dramas » Der Brobelandidate. 
Er gab zunächſt eine kurze Daritellung von dem Leben des 
Dichters, der, am 25, September 1862 als der Sohn eines 
Vollsſchullehrers in Roſtock geboren, hier eine ſehr glüdliche Jugend 
verlebte, in Leipzig und in feiner Vaterjtadt erit Theologie, ipäter 
aber deutſche Sprache, Literatur umd Kulturgeſchichte ſiudierte, 
1884 promovierte und die Oberlehrerprüfung beitand, in Malin 
fein Probejahr ablegte und dann mehrere Jahre in Frankfurt a/M. 
Hilfslehrer war, worauf er von 1888 — 08 die Unterhaltungsbeilage 
der »Tägl. Nundihaue zu Berlin leitete. Nachdem der Vor: 
tragende dargelegt hatte, inwieweit dieje Verhältniſſe Dreyers Dich— 
tung beeinflußt haben, betrachtete er ſämtliche Werke von dem erften, 
längſt aus dem Buchhandel gezogenen Büchlein (»Liebestraum und 
eine Ghegeicdichter, 1890) bis zu den letzten drei Dramen. 
Er rühmte bejonderd den ungemein ftimmungsvollen, ſorg— 
fältig aufgebauten und bis auf den umnötig qraufamen Schluß 
die Teilnahme feſſelnden »Winterfchlafe, die feine Seelen— 
analyje in dem Drama »Hande, die beiden einattigen Komödien 
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»Liebesträume« und »Unter blonden Beftiene und ben 
neuen fatirifchen Einafter »Puß«, verweilte dann längere Zeit 
bei ber Betrachtung des ⸗Vrobekandidaten«, feiner Schwächen, 
aber auch feines großen künſtleriſchen und rein menschlichen Wertes 
und wies die Vorwürfe zurlid, die ibm aus den freien des 
höheren Qehrerflandes gemacht worden find. Neben diefen Dramen 
würbigte er aber auch eingehend bie beiden Novellenbänbde 
»frauenwille« und »Qautes und Leifes«, wobei er bie in 
dem letzteren enthaltenen vier »Geſchichten⸗ als zu ben bebeu- 
tenditen der aefamten erzählenden deutichen Dichtung gehörig be- 
zeichnete, Sodann fennzeichnete er kurz die bisher veröffentlichten 
blattdeutichen Inriichen Gedichte Dreyers, und trug als eine befons 
ders bezeichnende Probe das finnige, humorvolle »Nahmwerstinner« 
vor. Aum Schluß aab er eine kurze zufammenfafiende Würdi— 
auna des Dichters, der allmählich in die erſte Meihe der neueren 
deutſchen Dichter nerüdt fei, und wünſchte ihm, daß er bie in 
der »Ecclesia triumphans« vom Manne geforderten Eigenſchaften, 
helle freude an Mut und Mannedtreu, Treue aegen fich ſelbſt, 
Ron auf Schablone und Herdentum und Begeifterung für den, 
der feinen eignen Weg geht, wie biäher, fo auch weiter behalten 
möge. 

Karlörube i.B. Der Juninummer wurde ein Mitglieberver- 
zeichnis unſres raſch auf 268 Mitalieder angewachſenen Zweig— 
vereines beigefügt. Am Htärkiten find darin die Kaufleute mit 130 
vertreten; es folgen 98 Beamte, Lehrer und Profefioren, 7 Ärzte, 
6 Behörden, 6 Offiziere (3 altive und 3 inaftive), 5 Schulen, 
INrcchiteften und Ingenieure, 3 Rechtsanwälte, 2 Rentner, 2Schrift- 
leiter, 1 Gastwirt, 1 Geiftlicher und fchliehlich der Stadtrat der 
Haupts und Refidenzitadt Karlsruhe. Auch an diefer Stelle möge 
es geftattet fein, die Mitalieder zu bitten, fiberall für die Grund⸗ 
fübe des Vereins, die auf Reinbeit und Nichtigfeit unfrer Mutter: 
fprache binzielen, einzutreten und, was auch fehr wichtig ift, nicht 
die Werbung neuer Gefinnungsgenofien einigen wenigen Mit: 
aliebern zu überlaffen. Wenn wir es auch im noch nicht drei 
Jahren auf 268 Mitalieder gebracht haben, fo dürfen wir doch 
nicht raften, und wir bitten deshalb jedes Mitglied, uns bis 
zum 1. Oftober mindeiten® ein neues Mitalied zu werben. Das 
iſt nicht fo ſchwer, da viele in Karlsruhe unfre Gefinnungen 
teilen, aber — man follte e8 nicht für möglich halten! — nod 
nichts vom U. D. Sprachverein wiſſen. Das Feld iſt bier aepflünt, 
es bedarf nur eifriner Arbeiter, um es erfolgreich zu bebauen. 
Als ſehr nuͤtzlich haben fich unire Werbelarten erwieſen, die jeder: 
zeit koſtenlos bei der Beichäftsitelle, Buchhandlung Lind, Kaijer- 
ftraße 94, bezogen werden fünnen. 

London. Der Gedanke, bie Mitglieder des Sprachvereins zum 
eritenmale zu einem Ausfluge zu vereinigen, bat großen Anflang 
gefunden. Trotz der unglinitiaen Witterung fand fich eine ftatt- 
liche Anzabl von PVereinsangehbörigen, darımter befonders viele 
Damen, auf dem Bahnhofe der großen Weitbahn ein und fuhr 
zu dem viel befuchten Wurnbamer Buchenwalde hinaus. Für 
die Unterhaltung der Ausflügler war beftend aejorgt worben. 
Belonderen Beifall fanden die lomiſchen Borträge des Schau: 
fvieler® Herrn M. Sylge, der die Zuhörer nicht aus dem Lachen 
fommen lieh. Much die Darbietungen von frau A. Schreiber 
und ben Herren P. Gere und Dr. &. Hirih wurden gebührend 
gewürdigt. Dak auch Terpiichore nad Kräften gehuldiat wurde, 
braucht wohl faum beionders betont zu werden. Cine furze An— 
ſprache des Borfikerd und das Singen vaterländiicher Lieder bildete 
den Scluk dieler höchſt gelungenen Feier. Dem allgemein ge 
äußerten Wunſche, bald wieder eine ähnliche ZJuſammenkunft au 
veranftalten, hofft der Vorjtand in nicht zu langer Friſt nach— 
tommen zu können. 

Neichenbern. Bortragäabend am 24. Mai: Prof. Dr. Adamel 
über Goethes italieniihe Neife. Der Vortragende ging 
zunäcit darauf aus, zu zeigen, wie Goethe bei der erſtaunlichen 
Bielfeitiafeit feines Geiſtes auf der Neife durch das Land feiner 
Sehnſucht feine Nufmerfiamfeit den verschiedensten Gegenſtänden 
zumwendete, der Natur und den Fünften, auch den fcheinbar uns 
bebeutenditen Dingen, in denen ſich dem Sehenden oft ein autes 
Stüd der Einentimlichfelt des »MWunderlandes« offenbart. Dann 
aab er, ber vor wenigen Jahren eine mehrmonatlicdhe Stubienreife 
nach Italien unternommen hatte, einen Überblick über die Meife 
Goethes. Der Obmann teilte mit, daft der Unterrichtsminiſter 
Dr. von Hartel in einem Schreiben den Wiener Amweigverein aufs 
gefordert hat, bei der Einführung der neuen Mechtjchreibung bes 

bilffich zu fein. Um dies bewerfftelligen zu fönnen, wurde be- 
ſchloſſen, im fommenden SHerbfte eine Meihe von Borträgen über 
die neue Mechtichreibung zu veranflalten. Weiter fonnte Dr. 
Rinalbaan ein Verdeulſchungsheft des Hausbefikervereins Kaſſel 
dem Ausſchuſſe zur Prüfung vorlegen. 

Brieftaften. 
Herrn Amtsrichter O...., R. Sie nehmen Anſtoß an ber 

Wendung: »A. wird für einen Berichwender erflärt«, die in ber 
Verbefierung des 156. Sabed zur Schärfung des Spracgefühls 
(Sp. 46) vorgefchlagen wird. Überhaupt hegen Sie Bedenten, ob 
»serflären für« in ber Leideſorm mit dem vierten falle verbunden 
werden birfe, und Sie halten es für unrichtia, wenn es in einer 
geſetzlichen Vorſchrift heißt: »Der Weq wird für einen öffent- 
lihen erffärte; das Eigenſchaftewort fönne hier nur in der uns 
nebeugten form verwendet werben: er wird für geiſteskrank er- 
Härt. Aber wenn man überhaupt »erflären für« in der Leideform 
anwenden darf, jo muß natürlich auch der fall, den das Ver— 
hältniswort regiert, dabei ftehen fünnen. An der angeführten 
Beiepesitelle fan man nicht fanen: der Weg wird für öffent: 
lich erflärt, weil hier zwei verichiedene Gattungen bon Wegen 
unterfchieden werben, öffentlihe und nicht öffentlihe; alfo fann 
es nur heiſſeen: für einen öffentlichen (Weg). So qut man fagt: 
wir halten ihn Für einen Qandftreicher, wir fehen ihn an, wir 
erflären, wir erachten ihn für einen Landſtreicher, ebenſogut fann 
es heißen: er wird für einen Yanditreiher gehalten, erflärt, an— 
gelehen, erachtet. 9 D 

Hem 6,..., Hannover. Während »alter Herr« fo wenia 
wie »altes Meib« als eine Aufammenfekung anzufeben, demnach 
beides in zwei Wörtern und ohne Bindeſtrich zu jchreiben ift, ents 
ſtehen wirflihe Aujammenfepungen, wenn man einen »Berband 
alter Herrene, ein »Geſchwätz alter MWeiber« in einem Worte aud« 
drüden will. Da aber »alt« weder zu »Verband« nod zu »Ge— 
ſchwätz gebört, fann man nicht jagen: »ein Nlterberrenverband«, 
auch nicht: · das Alteweiberaeichwähe. Beldes umd ähnliches findet 
fich nicht felten, ift aber nachläſſig und gar nicht zu billigen. Wiel- 
mebr lege man folchen Zufammenfeßumaen den Stamm des Eigen- 
ſchaftswortes zu Grunde und fane: »Altherrenverband, Altweiber- 
aeihmwäh, MArmflünderalodes u.ä. Man kann fich aber auch helfen, 
indem man »®erband alter Herren« ftehen läßt. 

Herm A... .., Konflanz. Auch die neuefte Rechtſchreibung 
ihreibt vor: än und nicht ai, alfo »Häufer«, nicht »Hauſer«. 
Wer nicht daran gebunden ift, man ja »Kaltfer« fchreiben; er 
ibart dann, wenigſtens in deuticher Schrift, ein Heines Zeichen. 
Das Bedürfnis, ali von ä-u in »Matthäus« zu untericheiden, 
ift wohl fein zwingender Grund. Der twirfliden vorberrihenden 
Ausſprache wird die eine Schreibung in wenig wie die andere 
aerecht. Deshalb follte man es bei dem Üblichen laſſen. Übrigens 
iſt all auch früher ſchon von einzelnen beliebt worden. 

Herrn K. B. . . . Torgau. So lange man in der amtlichen 
Sprace an der Nusdrudswelfe »in Sachen der verehelichten Gens: 
darm Otto Müller« Feithält, muß man folgerichtig auch fagen: 
»in Sachen der vercehelichten Privatbeamter N, N.« Man fieht 
dann eben die Amtsbezeichnung des Mannes, gerade wie feinen 
Vornamen, als etwas mit dem Familiennamen zu einer unver: 
änbderlichen Einheit Berichmolzenes, etwas Erftarrtes an. Indeſſen 
wir verjteben ed, dak fih Ahr Sprachgefühl dagegen fträubt, in 
diefem Falle » Privatbeaımtere zu jchreiben, und das unfrige fträubt 
fich mit. Mber warum nicht: »in Sadıen der Ehefrau des 
Brivatbeamten N.N.«? Damit wäre die aanze Unmatürlic- 
feit der eriten Ausdrucksweiſe beieitiat; und die neringe Härte, 
die in den beiden aufeinander folgenden Wesfällen liegt, will 
doch nichts bedeuten. 

Herm J. E.. .. Vierſen. Mit Recht bemerlen Sie, daß 
der Ausdruck »laufmänniſche Fortbildungsſchnle- nur für ſolche 
Anſtalten Berechtioung hat, in denen der Kaufmann als ſolcher 
fortgebifdet wird, micht aber für ſolche, in denen der Laie 
erft zum Kaufmann herangebildet wird. Gerade die letzteren 
aber werden newöhntich mit jenem Ausdrucke bezeichnet. Man 
follte fie einfach »faufmänniiche Schulen« oder, wie es bei Ihnen 
in Vierſen der Fall ift,» Kanfmannsſchulen- nennen, und ebenfo 
von »Handwerferihufen« reden. Die gerügte Bezeichnung iſt 
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wohl nur dem verbreiteten Streben nad) recht volltönenden Wort- 
verbindungen entiprungen. 

.Sh...., Münden. Zu Sp. 157. Sie jehen nicht 
ein, weshalb man dad Wort »Himalaya« gewalljam in unjre 
Tracht ſteden joll, und halten die Form »des Himalayas« für 
feine Berjchönerung. Das legte ijt ja Gejhmadjache; aber was 
das erjte betrifft, jo liegt doc) feine größere Gewaltfamteit vor, 
als wenn man überhaupt Fremdſprachliches der deutſchen Sprache 
anzupafien und ihren Gejegen zu unterwerfen bemüht ijt, jei es 
bewuht oder unbewußt, Werade der Spradjverein vertritt doch 
— und gewiß mit Recht — den Standpunkt, daß das {Fremde 
nicht mir ſchonungsvoller Nüdficyt zu beyandeln jei. Wir geben 
gern zu, daß die Form »des Harze unjer Spradigefühl jtärter 
verlegt als etwa: »des Ural«e. Uber anderjeits glauben wir nicht 
in der Annahme zu irten, daß jeder, der ſich jeinem gejunden 
Spracgefühle unbefangen überläßt, ganz von jelber jagen wird: 
»des Uralde. Die fremden Namen werden des Genttivgeihens 
meift wohl nur von folden beraubt, die diejelbe Neigung aud) 
bei deutichen Wörtern haben. Und dieje Neigung zur Formloſig— 
feit follten wir fräjtig befänpjen. Wir fünnen «5, jo lange nod) 
ein Schwanten bejteht, und das iſt bei den Berg= und Fluß— 
namen der Fall. Hat fid) der Sprachgebrauch feitgejegt, dann 
iſt er allerdings anzuerkennen. — Bon »Berfall«e aber tan man 
doch wohl überall da reden, wo eine bejtehende Abwandlung 
ganz oder teilmelje verloren geht. Wir verfennen aber nicht, 
dab der Ausdrud »BVerfalle auf einer einfeitigen Betrachtung der 
Spradye beruht. Was uns jept als Verfall erſcheint, kann einem 
jpäteren Geſchlechte als gejunde Entwidiung ericheinen, vielleicht 
auch ſchon dem heutigen wiflenihaftlihen Forſcher. Aber der 
Epradwerein hat die Pflicht, Das gute Alte zu erhalten, jo lange 
es möglid) iſt. 

Herrn .D...., N... Die Worte Wilhelm Tells bei 
Schiller: »da meines nädhiten Schufjes erſtes Ziel dein Herz fein 
ſollie · entſprechen alleıdings nicht den Forderungen einer Heinlıc) 
tüftelnden Logit, um jo mehr aber der erregten Stimmung des 
ſchwer gereizten Vaterherzens. — Der Hat, den Benvolto Nomeo 
erteilt: »vergiß am fie zu denfen« (forget to think of her, Chat, 
Rom. u. Jul. I, 1), hat ſprachlich durchaus nichts Anjtöhıges. 
Das einzig Aufjällige bejteht darin, dab hier eine pofitive Auf: 
forderung, etwas zu vergefien, vorliegt, während viel häufiger 
die Mahnung iſt, etwas nicht zu vergejien. Das Ungewöhnliche 
des Gedankens zieht aber die ungewöhnliche ſprachliche Form 
mit Notwendigkeit nach ſich. — Wir teilen nicht die herrſchende 
Abneigung gegen den Gebraud von >ed« nad) einem Verhältnis: 
worte (»auf es, für eö«), zumal in einer Stelle wie der folgenden: 
»Es (das Kind) faht die auf es eindringenden Yaute mit feinen 
Behörnerven aufe (Sitterlin, Deutſche Sprache der Gegenwart, 
S. 3). Man jollte ſich gewöhnen, das meijt unbetonte »es«⸗ 
unter Umftänden mit etwas mehr Tonfülle auszujtatten; dem 
vollen Ton befäme es ja aud in jenem Sage nicht (»alf es«, 
nicht: >auf eSe). Umgehen lann man es natürlid) immer, indem 
man jchlimmftenfalls® den ganzen Satz umbaut, — Wenn es in 
der Schlußformel farjerlicher öjterreichifcyer Patente heißt: »Wegeben 
... Im eintauſendneunhunderterſten, Unſerer Reiche im dreimd: 
fünfzigſten Jahree fo bat hier » Reiche Die urſprungliche Beden- 
tung »Herricaft, Negierungs, und die Mehrzahl geyt auf Djter: 
va und Ungarn. Das wird Nar aus älteren Schlußformeln, 
3. B. von 1445: »unjerer reich dei; römiſchen im zehenden und 
deß hungariſchen im fechiten jare — In Zujanımenfegungen 
wie » Diterreihelingarn, Erdmann sChatrian, kaiſerlich⸗ königlich), 

Sadjen-Altenburge u. d. wird man bei ftarfer Hervorhebung 
beider Bejtandteile, etwa in eindringlicher Belehrung, auch der 
Betonung beider Glieder gleiche Stärke verleihen, aber in uns 
gezwungener Spradje eilt der Hauption dem Ende zu, und dieſe 
natürliche Betonungsmwerfe hatten wir Sp. 55/9 im Sinne. Ubrigens 
liegt in »Sadjjen= Altenburge feine Beiordnung vor, jondern eine 
Unterordnung und zwar des zweiten Beſtandieiles. — Die Be— 
deutung von carnarium — Beinhaus iſt erſt mittelalterlich, daher 
in den gewöhnlichen lateiniſchen Wörterbüchern nicht zu finden. 
Deutſch wurde daraus »Karuer« und »Kerner«; beide Formen 
verzeichnen das Grimmſche Wörterbuh und Schmeller. Geben 
Sie künftig Namen und Wohnung genau an; zwei Briefe 
an Sie find als unbeftellbar zurüdgelommen. Schrijtleitung.] 

Herm Fr. W...., Plün. Da das engliſche »sport« urs 
ſprünglich ganz allgemein » Spiel, Unterhaltung« bebeutet, jo ift 
jein url un mit got. spaürds, althd. spurt — Rennbahn 
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jedenfalls abzuweifen, obwohl er immer wieder behauptet wird. 
Es entjtammt vielmehr dem Romaniſchen; altfrauzöſiſch desport 
(zu lateınijch disportare) bedeutet » Unterhaltunge, eigentlich das 
Wegtragen, Abziehen (von der Wrbeit), aljo ähnlich wie diver- 
tissement, Das madt die im Engliſchen noch erhaltene Grund» 
form disport = eitvertreib, Beluſugung wo nicht unzweifelhaft, 
jo doch jehr wahrſcheinlich. Solche Anlautsverflümmelungen aber 
find nicht jelten; jo jtegt to sperse neben disperse, sdaın neben 
disdain. — Liber tennis vermögen wir den beiden Deutungävers 
juchen, die Ste mitteilen, nichts hinzuzufügen. Wir fegen fie aber 
zu weiterer Anregung bierher: 1. vom franzöfiichen tenez, dem 
Ausruſe des den Ball auſſchlagenden Spielers; 2. aus altjranz. 
tenies, der Mehrzahl von teme — Mep (latein. taenia, gried. 
tainia = Band, Streifen). 8.6 

Herrn 9. B...., Oldenburg. Die Verbindung ſich freuen 
zu etwas ijt jedenfalls jeher ungewöhnlid. Das Wrummice 
Wörterbuch fennt fie Überhaupt nicht; aber Sanders jagt in dem 
jeinigen Bd. 1 ©. 494 »Man freut ſich über das Geſchehene, 
am dem Gegemwärtigen, auf das Künjtige oder dazu«, worauf 
er nad) jeiner Art in den » Hauptidjwierigfeiten« S. 75 und ges 
legentlich in feiner Zeitjchrift für Deutſaſe Spradye zurückkommt 
(j. B. Bd. 18354 ©. 326). Uber nur eine Xutherjtelle (ev gıbt 
an: 5,536a): »Ein Sommer, zu welchem auc) die Lieben Engel 
ji) freuen« bringt er bei und noch ein paar für die Fügung des 
Hauptiwortes »Freude- mit >zue, die für unfre Frage aljo 
nur jehr geringen Wert haben, je eine aus Goethes Iphigenie 
5, 3, 1872 ⸗Sie gab zur Lit ihm dyreude«, aus Hebel (»3, 457«): 
» 54 hatte leine Freude zur Sadje«, und aus den fliegenden 
Blättern (Nr. 2445 ©. 202): >War feine Freud’ hab’ ic; auf der 
Welt — net amal zum Urbeiten«. Jm 6. Bande jeiner Zeitjchrijt 
5.278 beantwortet er darauf hin eine aus Ejjen an ihn gelangte 
Anfrage über den Husdrud » Freude zu« dayim, daß dieje Vers 
bindung ähnlich wie »Lujt zu etwase mundartlid), namentlich im 
Bayeın uſw. üblich zu ſein ſcheine. Der aligemeinen Schrift 
ſprache iſt auch dieſe Fügung nicht angemefjen. Sanders deutet 
das übrigens an der zuleht bezeichneten Stelle ſeiner Zeitſchriſt 
ſelbſt an. Wie er aber dazu getommen iſt, beim Zeulworte »jic) 
freuen« das »zite jo ohne weiteres (als mit »aufe gleichbedeu- 
tend und gleichüblich) hinzuzufügen, bleibt dunkel. Bemerlens— 
wert iſt daher, daß nach Ihrer Wlitteilung dieſe Fügung (z. B. 
»Ich freue mic) zu dem Bilde «) in Oldenburg ſehr Häufig gebraucht 
wird. Es lohmte ſich, weiter nachzuſorſchen. 

Herrn S. . . . Duisburg. Beciden und vereiden, beeidigen 
und vereidigen in der Bedeutung »jemand eidlich verpflumten« 
laufen nebeneinander; aber die unerweiterten Formen »bes« und 
svereidene find die Älteren und heutzutage daher wohl nur noch 
in gewählter, gehobener Spradye üblich. Insbeſondere von dem 
abjeftivijcdyen Weittelivort fennen nad) Ihrer fadhkundigen Angabe 
alle in Frage fommenden Gejege, Verordnungen und Winijterials 
verjüguugen nur die Form »beeidigt, beeidigter (Büdjerrevijor)«; 
die gewöhnliche Sprediweije zieht aber allerdings »vereidigt« vor. 
Der von Ihrem Borjtande erteilte Beſcheid trıfft aljo zu. 

Herm Prof. H. J. K. ..., Lüdinghaufen. Ju der April- 
nummer Sp. 124 Zeile 24 v. u, heißt es: die Friſt, während 
der ein Rechtsverfahren eingejtellt wird. Kin Druchehler ıjt das 
nicht, jondern beruht auf Spradgewohnheit des Herausgebers, 
der den Sap jo geſchrieben hat. Schriftgemäß freilich ijt dieſe 
alte, urjprüngliche, noch nicht (durch das eigentlich unberedhtigte 
sen) erweiterte Form »der« für den weiblichen Genitiv des bezüg- 
lichen Furwortes jept faum mehr, Mauhias (Spracleben und 
Spradyichäden? S. 75) neigt dazu, fie zu tadeln, Heinpe (Sprachhort 
©. 114) und Hermann Paul (Deundes Worterbud ©. 91) bes 
zeichnen ſie wenigjiens als fetten. Doch aber kann Matthias 
nod) aus der Gegenwart neue Belege beibringen und möchte den 
Gebrauch wohl auch der dichteriſchen Spradye jreihalten mit Bes 
rufung auf die betannte Tafjoftelle (Il 3, 14 ji): »Die Krone, 
der mein Fürſt mich würdig adıtete ... joll feiner mir bezweifeln 
noch begrinfen.e Die Wörterbücher führen daneben noch eine 
Proſaſtelle Goethes an: »Linderungskraft, der wir jo jtündlic) 
bedürfen.e Damit joll >»der« erklärt, aber nicht. geredyifertigt 
oder gar als vorbildlich hingejtellt werden. Dem heutigen Sprady- 
ftande gemäß hätte gefchrieben werden ſollen: » die Friſt, während 
derene, Dagegen würde »während welder«, was Gie als 

(Der Schluß des Brieftaſtens folgt auf der vorlepten Seite.) 
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Giberfeld . 2593 | ®, Brofelfor Buchruder, Humboldftr, 38. 
S. Dberichrer Dr. Bester, Marlgrafenftr. 14. 

Glbingerode. . - 16 | 8. Polljeirat Maste, 
Glmöbern (8; Kiel) 12 8. Rechtsanwalt und Notar Heger. 
fu. - -»:» 46 | 8. Oberftleutmant Subale, Gharlettenftr. 3a. 

©. Georg Rorth, Bismardjtr. 18. 
Gldwege - 14 ®. Edund Stendell, Direltor d. Friedrich⸗ 

Wilbelm : Schule. a 
| ©. Iberlehrer Dr. Garthe. 

Gfien (Ruhr). » 232 8. Vrofefior Dr. Imme, Lindenaflee 9, 
| ©. Derichrer Wilh. Ebmidt, Mottkeftr. 9. 

Eutin . . | 10 | 8. &ymnafialdireftor Dr. Devantier. 
Alensburs - —a 8. Oberlehtet Dr. Graef, Wrangelitr. 26. 

Forbach Lothringen) 17 ®. Amtarichter von J 
S. Realſchuldirettot Prof. Besler. 

Frantſurt (Main) . 185 u. Echriftfteller Dr, E,Bantter, Böhnterftr.58. 
©. Dberlchter D. Bethge, Etafburgitr. 19. 

Arantiurt (Ode) . In) 8. Reg.:Mat Dr. Andreſen, ubener Etr. 130. 
S. Meltor Vohlaudt, Erlftsplag 6. 

Brreiberg (Sadılen) 65 ®, Vroſeſſor Edmund Windel, 
©. Schuldirettor Ur. Mäder. 

Freiburg (Breisgau) 110 8. Bibliotbefar Prof. Dr. Aridrid Pla 
“ ©. Buchhändler Eruſt Harms. MP. 

aAnlba. .... 29 8. Oberlehrer Dr. Alıb. 
Füritenwalde ©. Plarrer Hattendorf. 

(epree) . . 13 8. Eanitätörat Dr. Tallmanır, —— 29. 
| ©. Brofefjor Dr. Siegfried, Bartftr. 7 

Gablong (Reihe) 40 | 8. Gymm⸗Profeſſor Dr, Ginzei. 
©. Bürgerfdulichrer A. Lille, 

Gera (Rcık) PH | 8. Augenarzt Dr. Schrader. 
©. Zahnarzt Ungewitter. 

@ichen 67 | 8. kb. a Prof. Dr. Behaghel, Hof 
manufte, 7. 

| ©. Inuptmann Grofmann, Verafir. 9. 

“landen. » . . 18 8. Nealichuloberichrer Dertel, Plan 6. 
Gleiwiß - 72 ®. Profefior Dr. Deventer. 

©. Bucddeudereibefiger F. Beldhub. 

“lonan » ®. Direftor der höh. Mädchenſchule Meins« 
©. Scheer Scholz. [daufen. 

“örlig 56 | ®. Oberlehrer a. D. Dr. phil, G. Biöp. 
©. Majot a. D. Yurdiig, Woeibeftr. 54, 

Gotha . pi} 8. Lehrer 8, Hofmann. 
S. Lehrer Rauſchert. 

Graz (Mur) . | zu | ®. Profefior Dr. Ferd. Kun, Wielandgaſſe 2, 
Greilenberg Rom.) | 39 8. Brofefior Dr. Große. 
“re... 20 | 2. Mnufmanı Paul Ehmidt, Mittelftr. 4. 
Grimma . . | 108 ®. Seminnroberfchrer Alwin Roßner. 
Großröbresderf ©. Echter Schwoder. 

(By. Eresden) , 12 N. Schuldlreltor G. Kälfer. 
S. Lehrer E. Rodig. 

Guben . . 20 ®. Vrofeſſor Dr. Jentſch, Abnigitt. 3. 
©. C. Hammer, @rüne Wieſe d7. 

Galberſtadt B. Superiut Oberdompr. Hermes, Donwl. 18. 
©. Vehrer Deppe, Wernigeroder Etr. bl, 

Galle (Saale) 208 ®. Landger.-Direlt. Geb. Juftlar fe. Erönert, 
Wartilusberg 17. 

S. Landgerichtsratst, Knibbe, Wilbelmitr. 22 
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Übertrag 
Hamburg. - - - 

Hildesheim . 

Sirkäbers Schleſ.) 

Hödft (Mein) 

Solsminden . 

——— 

Horn (Nd. «Öiterr.) 

Im .... 

Yalau (Mähren) 

Yundbrud 

Kamenz (Sadjien) . 

Rarlörube (Haben) 

Rattowig 
(Oberichlefien) . - 

Kempen (Polen) 

ala rt 
Riemen) . . + 

Rlandtgal . » . 

Rolberg 

Kolmar (link). . 

Röln (Rhein) 

Rönigöberg 
(Breuben) . 

ken) i 
Rönigftein (Taunus) 

Ronktanı . 

wöslin. . 

Köthen (Anhalt) 

Rottbus 

6517 

Bl 

« n Pannen onanananan nuanannannzann Bar 

. Aaufmann F. W 

. Berlagsbuchh. D. Wordel, 

Weinhandler 

. Miro. « 
. Dr. phil. 

— nm Hp MARAmAnAmR 

Geichäftsführende Vorſtandebeamte 

. Eigen, Dovenhof 3. 
Adolf Tobler, Reueburg 2. 

. Dr, Herm. Schmidt, Direftor d. Sophlen- 
le, Dftermannite. 12. 

Lavesſtr. 8. 
Dr. med. Eeibler, ®r.:Schippfee 1920. 
Bankherr Karl Kraufe, Müblenfir. 36, 

Profeſſor Dr. Karl ie, Uferftr. 24. 
berie, Sauptätr. 24, 

Vrofeffor Ephorus Led 
Dberpräzeptor Eifig, —E— 3. 
Fabrikant Sinne Bernbard. 

. Medisinalent Dr. 7 
Oberlehret Dr, Ze 

ſtor 
urat 

fehlt 3. 

ellens, Almsſtr. 2. 
— Kalenbergergraben d. 

Beinen A. Wartenberg, Giger 

— 
De Dr. Ergleben. 

ei er M. Rofahl. 

r * fefretär Meiie. 
e x Helnrich Sievers. 

Oymıt.» Brofefior 2, Meindihumer. 
Oymn,» Profejlor Alois Theimer. 

grotefiar Dr. Biltor Michels. 
&. Hoftermann t. 5. Brommannide Hof 

buchhandlung. 

Oberlehrer Rob. Honfig. 
Dberlehrer Jatob Pihtauer, 

eofeffor Dr. Rud. von Ecala. 
Adalbert Jungbauer. 

Direkt. Brof. Dr. Seig, Hinterm Mofterhof. 
Lehrer Uhr. Peterjen, Gr. Paſchbutg 79. 

. Dürgerfhulichrer Grunewald. 

Ardyivafiefior Dr, K. Brunner, Frieden: 
it. &7, 

Major a,D. Wille, Vorhotzftr. 7. 

Realichuldireltor Dr. Harniſch. 
Stebdtlämmerer Barıter, 
Summafialbireftor Dr. Müller. 

. Gummafinloberichrer R. Pallesle. 

Stadtrat Dito Weber. 
Broppmmaflallehrer Rudolph. 

Profeffer Dr. Stoſch, Waipitr. dia. 
. Neltor Sell, v.d. Tanuſtr. 32. 

Dr. Dag Ortner, Kuſtos der Stublen» 
bibllothet. 

Vroßeſſor Flora. 

Schulinſpeltor Gunther. 

Geh. Yuftlsrat u. Erſter Stantsamwalt 
Schumacher, Mainzer Str. 14. 

Oberlehrer Dr. Schumacher, Schenlen⸗ 
dorfitr. 36. 

h Pa as a Dr. Wachk. 
. Gumna 

. Reg,» und Schulrat Renaud. 

. — — Scheerbarih, Her⸗ 

intoderlehrer Schmidt. 

watt 
Karl v. Thenen, Sachſenring 1. 
Oumnafiatdireltor Prof. Dr, Armitedt. 

. Dberlchrer Dr. Seht, Rirchenftr. 22,3. 

Profeffor Dr. Stlimte. 

Trorfimelfter Wise, 
Bfarrer Bender, 

Dr. E. Mleemann, Direttor der höheren 
Madchenſchule. 

Gnmmafialdirelter Brof, Dr, Jonas, 
Beofefior Dr, Tant. 

Oberlehrer Benfemann, Edloblir. 12. 
. Ehemifer Wohlgemuth, Ningftr, 125. 

. Landgerihtörat Breiter, Yimmerite, 2. 
Lchrer Ruſchle, Dresdner Str. 110, 

. Direktor Dr. Ernit Wehrmann Weftitr. 
. Brofeffor CH. Bußmann, Humenftr. 

. ®eofeffor Dr. Franz Wollmann. 
Vroftſſor Eduard Gollob. 

— | 10335 
Arimmitihan 

Arotolchin (Boien) . 

Lalba (train). » 

Leer (Dftirlestand) 
Lelpa (Böhmen) 

Leipiig - : . - 

geltmerig (Böhmen) 

Leoben (Steiermark) 

\ Liegnit 

Linz (Donau) 

London 

Lübben Lauſit 

gübel . 

Ludwigsburg 

Lugano (Zeifin) 
Magdeburg . 

Mailand (Italien) 

Main. . ... 
Danubeim-Lud: 
winöhafen sg 

Marburg (Drau) . 
Marienburg = 

(MWeitpreuhen) . 

Wiarienwerder . 
Weſtpreußen) .. 

Martirch Etſaß⸗ 

Meiningen . . . 

Meiken . . . 

Mes 

Minden (Weitfaleır) 

Mör....». 

Mübibaufen 
Thllriugen⸗ 

mũlheim (Rulr) 

müũlheim (ben) . 

Münden . 

Münden (Hannover) 

Müniter . - . 

Natel (Nche) 

Naumburg (Saale) 
eubraudenburg 
(Medienburg) » » 

(Bes. 
Zrier) —* 

Neuruppin . - . 

42 

sı 
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. Beofeffor Ei 
Sepolero 1. 

. Aa 

. Echriftite. 
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Geſcha ftsfuhrende Borſtandebeamte 

. Oberamtsricht. Emil Eiſold, Gartenſtr. 14. 
Bſchulleht. Wur zbach, Manulchew. Str.bb. 
„ Dberftabsarzt Dr. Haertel. 
Biarrer Benade 
Sparlafienbeamter Leo Euppantichitich, 

Reflelitr, 9. 
Dr. Gart Gale. 

Gpmnaftaldireltor Beh. Neg.-Mar Duapp. 
Echuldlreltor Zofef Juft. 
. A. Aymin.⸗Profeſſor Alex. Tragl. 

Geh. Regierungsrat Wittgenſtein, Hum⸗ 
boldſte. 21. 

®rofefioe Dr, * wo Kronprin zitt. 56. 
rofeſſot 
lirgerfchu en If. Haupwogl. 

E. E. Notar Dr. Mar Reid. 
Buchhändler Mar Enſeret. 

# Ba BR ee: 17, 
bei, dedwi 

. — Auguſt ar 
Proſeſſor Elemens Algner. 

Brof. Dr. Aloys Wei, 22, Wellington Road, 
Did Eharlton (Ment). 

. Dr. Ludwig Hiridh, 108, Embleton Road, 
Lewisham, London & 

. Oberichrer Werner, Marlt 368. 
. Salmarjt Karl Klein. 

grofefor 8. Shumann, Bismartitr. 7. 
berichrer Dr. Binih, Iobannisfir. 

Gnnnafialreltor Erbe, Wlihelmsplap 6. 
Sofbuchhändler Aigner, Wilhelmftr. 22, 

$. deutfcher Wizefonful Katl Franken. 
Vroſeſſor Dr. Enoche, Pionierftr. M. 
Dberlehrer Dr. Phulppſon. 

Raifert. Bi; mann u Ebardt, 
Blale 

im Sumburger, Bin ©. 

Trofeffor Braun, Schulſtr. 26 1/0 
» Profeifor Schollmayer. 

Syn. =: Brofeffor A. Baumann. 

Ralferl. Rat Dr. Arthur Mally. 
, Etadifhulratejefrerär Hans Steiner. 

. Dberlchrer Bofiert. 
Meftor Berger. 

Dberlandesgperichtsrat (Erler. 
. Oberlehrer Starchnte. 

. Renlichuldireltor Dr. Lienhart. 
Oberlehter Dr. Recht. 

Major Paul Siebenbürger, Feodoraſtr. 13, 

Oberlehret Dr. gitbach. 
Handelslehrer Alb. Keunecdde, Wartinfir. 2. 

xoſeſſor Dr. Seifert. Hochſteluftt. 
—ã ie Bilhofür. 9. 

48. —8 
— beſiher G. Bruns. 

fehl: 4. t. 
Gymnaflaloberfehrer Hofius. 

. Brofeffor Dr. Stettiner. 

. 8. unbefept. 
— — M. Nöbder. 

. Gumnmafialoberichrer Uerpmann. 
Ommmnafinloberlehrer Dr. Koerukde. 

liniv.» Brofefior Dr. Franz Muncker. 
VProſeſſor Richard De, 

Brofeffor Dr, ®. Coccorbi. 
tie« Brofeflor Dr. Horuberger. 

Brof. Dr. Hugo Andreien, Brodhoffitr. 7. 
attias Lihoff, @lbenfir. un. 

Elſenbahn⸗ Bau» und BVetriebölnipeltor 
2. Welle, Am Bahnhof. 

. Aanfmanı Tb. Ediwarz. 

Studientat Profeffor Dr. Beet. 

Sdulrat Dr. Sauerwein. 
Hanptiteueramtsrendant Paul Schwehly. 

, Hlttendireltor J. Braune, 
Rektor J. Braun. 

. Beofellee M. Stier. 
ittelichullehter Moriy, 
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Übertrag | 18538 
Neuftettin . . - 3 | 8. Pro 

Norden . ; 9” - 

Nürnberg 50 ®. 

Oberfrohua 
(85. Ehemulb) . | 8 

Oberhaufen 2 ©. 
Npeinland), - 28 B. 

Oldenburg 
Großherzogtum). 67 & 

Sppeln . 66 —5 

Donebrüd . 25 2. 56 

Vaderborn 29 2. 

vlorsbeim . . “2 2. 

Pirme . . 62 ®. 
©. 

Blauen (Bogtland) 65 2 

WR: -:-::. 2% | ®. 
Kon...» . 98 2 

PBolddam. . . »- 118 B. 

S. 

GB »-.:.- ». 66 ®. 
ı 6 

Prüm (B;. Trier) . 15 2 

Ouedlinburg . . ®. 

Rathenow b a 

Natibor . . a B. 
Redlinsbanfen €. 

(94. Münfter) 18 Fr 
R . 

— 0 8 

S. 

Nemiheid 
(85. Diffeldorfj 2 B. 

Robleben 
(84.Salle) .» .» 36 ® 

Nokod Medi.) 6B. 
Rudolſtadt hr] 2. 

Enarbrüden. . . 2 | ® 

@t. @sars ©. 
St. Gonröhanien 19 | = 

Eildberg (Polen) 8 | 8. 

Schlame (Pommern) 19 | 8. Bro 
e chobfhelm ©. 

1835. Konftaız) 15 "+ 

echweidnik . | ®8 

Echwerin Medi.) . 8! - 

@iegburg . . 20 4 

@elam .... | ® 
Glawensin ©. 

(Oberidhl,) » » «+ 116 | ®. 

S. 

Subernbeim. . - | 8 
Sömmerda . . . 13 2 
—— — EEE. 
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Übertrag | 15532 
Brofeflor E. Wille. @onderburg . 8 

. feilor Jabuſch. ®onneberg 
Saklr m Eggert. (Eadi, N 12 

. Lehrer und Echriftfieller Franz Dittmar, ©tade . ⸗ | 25 

. Eauloiretior Graf Mor, Greabal . — 
ver Lohmann. | 

€. 5. Dörr, Gutehofinungshätte. Stettin - . 0 | ® 

@traliund 22 
Seh. Echulrat Dr. u e, Lindenallee 3. 
Dberbaurat Böhle, Nojenitr. 25. —. (Bejt: 1. | 
Landgerichtädireftor Dr. Schu —* ⸗ 
treisbaumelfier —— h &trakburg (Eikak) . 175 | 

lerungdrat Fi 
General Le ru Stuttgart 114 

nafinldireftor ze Dr. Heuſe. 
efrebalteur Adels, Zar ände 15 \ 

Sngorudereichfer Kauf We EN uchd ru ber Baul Bobe. 

Eeuldireitor Dr. Kraner, Namenzer Er. | Tora (Böhmen) . * 
Stadtjefretär Loſer —— 
* Bi: Tiicherftr.1O, us re 
Hr Bun ullehrer Pau ardt, Reiten Zhorn . 1m 

Profeffor 8. — 

Gymuaſialdlrettor Vrofeſſor Dr. Thilmen. nn: se a 
. Ingenient Baur, Bäderitr. 17. = le) 23 

Oberbürgermeifter a. D. Geb. Weg. Rat - 
Boie, Gr. ——e— 9. ER Zondern . | » 

Eijenb.« Betr.» Sekretär Groktopfr Saar: | Zorgan | 45 
munber Str. 18, 

gt. Dr. Ad. Hauffen, Prag: Smihow250. | Trarbah . . 2 
brer 3. Himpan, Wenzelsplah 8, | 

Gymn. —*2* De. Teuſch. Trebtow (Nena) 17 
Dberförter Ehrifta. Tier 22.2.2. | 10 
Proſeſſor Dr, Kleemann, Amelunaftr. 1. 

feölt 4. Bt. zriet . . | 2 
Buchhändler Hans Tunſtreh u N 

i. 5: Mar Babenzien. (Oftr. » Echlei.) 1424 

Oberlehrer Reinid, Bollwertſte | | 
Dberichrer Engemann, Zwingerftr. 17. zübingen . . . | 
Gumnafialdireltor Dr. Woderabt. | 
Dberlchrer Pernhorft. Verben len) . . | 9 

Magifiratsrat Dr. Otto Ringihaan, Vierfen(B;.Düfferd.) a 

Sahnbennier dreas Buld Wermelöfirchen andreas Guldan, Bahnhols (84, Tüffeldor) . “ 

Dierlchrer Kulppfbild. Betel | pri 
. | 

Dberlehrer Dr. Eprengel, | Prhlar 6 
Dr. €. Labes. : * 

‚ Dbertefrer Einmächter, M. ee 11. | zu — 
Semitiarlehrer Weederinanun, Alte Str. 9, | 
Suftisrat Dr. Brüggemann. 
Vuhhändler W. Mudoiph. ‘ Wicöbaden . 64 

an Krüger » Belthufen (St. &oar}. | 
nftitutstchser Vogel (St. Goarshanfen). | Biltelmöhanen % 

Kol. Schultat J. Meiel. Win dhoet Deutſch⸗ 
—— Heniſchel. ı  Eilbweit-Afrifa) . Di 

or Hoffmanıt, wu REN > 
—* x &ermer, Bolfenbüttel . 9 | 
Reofeffor A. Walg. ‚ Worbis (8; Eıhurt) 15 | 
Eduard Herbſſer d. I. | Burzen | 
Bernhard Grothus, Chefredalteur dee AB;. Leipiig) 4 

Eihlefti pen Zagebinttes. | 
erg Wilhelm!, Bücerfir. 29, ' Beig 25 

hrer Johannes, Lüberter Str. 5dn. | 

Gymnafialoberichter Dr. Karl Made. 'Bablt -.».... 4 
Amisgerichtsrat Molly. N Seulenrodn \ 

Dberlehrer Dr. Guftav Estuche. | Erfurt) | 
Selretür Kehler, Säuslingfir. 17. N \ 

Würfe Eheiftlon Fraft zu Hehenlobe» | Bitten . 38 | 
bringen, Durchlaucht. Bibopan 

Oberrevijor Etefioffa. (8;. Ehemig) 20 
Hauptlehrer Johannes Zelter. 
Kaufmann Su Soffmanıt. ‚ Bwidan (Zadien) - 4 
Reftor See | 

sufammen | 1TE10 

Das ummittelbare Mitglieder 2340 

Gejamtzahl ber Mitglieder „ 20150 \ 

ne ns me me aunsnanaon a0 m amaanmne m mE mE α - annnannenannunae anennuumannen 

fehlt 
 bänhler 2a Motte. 
Ardidiatonus A. Winter. 
44 unbelept. 

udhbändter A. Poshotp. 
. Birgermeifter Dr, Schüße. 
. Lehrer Sorgenfrei. 

ſeſſor Dr. Koh, Preukiiche Str. 43. 
Ichrer Dr. Delbing, Deutiche Str. 12. 

britbefiper Karl Heufer. 
meeltor Balleöte. 

" Rettor der höheren Mäpchenjchuie Heuſel. 

. Minifterlalrat Dr. P. Albrecht, Neukirch: 

— EE Dr. 8. Horit, Schiffleutgaffe 25. 
. Dr. Difar Hauſer, Baihingen a. db, Enz. 
. Scheiftfteller J. Kober, Sohenftaufenitr. 15 

Neltot Gunther. 
BProkurift Bird, 

unbe 
enter Rimard Rudoiph. 

mmasinldireltor Dr. Anton Schlofier. 
Tülrgerjiellchrer Julius Fiſcher. 

— Mädcenfchuldirehtor Dr. Maybortt. 
. Oberlehrer G. Marts. 

Brofeflor Raft. 
NRechttanwalt und Notar E. Meyer. 

Sanptichrer Wicberhold. 
Aalſerl. Bankvorftand 3. 2. 2. Tail. 

Landgeritsrat Bruns. 
Vroſeſſor Eberbarbt (2. Borf.). 

Anttsgerichterat Weider. 
. Buchhändler Geotg Valmer. 

Srofeffor Deder. 
. Stabtbibliothet. Prof. Dr.Reuffer, FHeibitr.6. 
, Gtimit.« Oberl. Dr. Iſentrahe, Petrusitr. 

. Brofeffor Unterforcher, Bla Guſtinelll 3, 
. Marcus @uggenberger. 

. Sräbtifcher Amtadireltor Gregor Grüner. 

. Beamter Guftav Schindler. 
. Brofeflor Nägele, 
. Buchhändier 

. Seminarlehrer Bernd. Wirje. 

. Direltor Dr, Lührer. 

. Lehrer Stunde, Schulitr. 

. Rektor Wilhelm Idel. 
. Keltoratsichulichrer S. Alusmeier. 

‚u. ©, Dberl. Dr. Walbe, Ylngultaftr. 10. 

. Peofeffor Dr. &loöt. 

. Gomn.»Dberichrer Weber. 

. Hof» u. Gkr. ment Dr. Dom. Kolbe, 
IV tilleegafie 28 

. Kofe u. er Advolat Dr. ran; Ritter 
von Sprung, I Zegettboffite. 4. 

Schulluſpektor Mintel, 
, Heltor Jung, Stiftite. M. 
. Marineoberpfarrer und Koniitorlalrat 

Goedel. 

. Lie. meol. Pſarrer Wuhelm Aırz. 
Zahlmeiſteraſpirant Sinapp. 

ESeminarinſpeltor F. Icep 

Schultat Fr. Polad. 
. Sauptichrer Kellner. 

. Oberlchrer Dr. Öhme, Lindenftr. 6. 
. fehlt 3- St. 

. Brofefior Vraaſch 
. Kaufmann R. Jubelt, Brübderftr. 

. Dr. 2. fjeyerabend, Prof. am Franciscenm. 

. Schnldireftor Heher, Schleizer Etr. 46. 
. Bürgerichutlesrer Fleiſchet, Sreiger Str, 
. Onmmahalrettor Brof. Dr, Schüge, 
, Eperlehrer Dr. Reumanıt, Re Sfr. 4. 

. Seminaroberiehrer Dr. Barth. 
en Com. Schroter. 

ofehor Dr. game. 
uldireftor Griltiner. 
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das »grammatifaliic Richtigſte dem nad Ihrer Meinung nur 
> zuläjfigen«e eben Genannten vorziehen möchten, ohne Frage über: 
haupt abzulehnen jein. Denn »welcher, welche, weldes« iſt 
px fonit in allen Formen neben das alte bezügliche »der die 

&« getreten, aber die Genitive find im diefer Anwendung in 
der heutigen Sprache ganz ungebräudlich. 

Herm Hpim. Ko... Meg. Die Nachrufe im Anzeiger zum 
Militär: Wocenblatt teiden wirklich zuweilen an jehr aufjälligen 
Spradhmängeln. »Ein Meifter der Baukunſt iſt fein Name mit 
der Feitung für alle Zeiten verfnüpft ... . das Regiment verliert 
in ihm den liebenswürdigiten Stamerad ... defien Andenken das— 
jelbe ters in hohen Ehren halten wird... Derfelbe bat dem 
Negimente von..bid.. angehört und mit demjelben ruhmreichen 
Anteil am Kriege gegen Frankreich genommen... .« Alles das 
jteht mit dem genannten Inhalte diejer Anzeigen nicht im Eins 
Hange (das jajt regelmäßige »der=, »die⸗, dasjelbe« für »er, fie, 
es· wird vermutlich unbeſehen aus dem befannten »Schema F« 
übernommen), teilweije überſchreitet es die Grenze dejien, was 
Woplwollen und Teilnahme nachſichtig binnimmt. Ser follte, 
wie ſchon bei früherer Gelegenheit gejagt, die Yeitung des Blattes 
auf eigene Verantwortung eingreifen. Die Lebenden, deren 
Namen unter den Nachrufen ftehen, würden es ihr gewih danfen 
und dem Andenken der Toten, dad man an diejer Stelle in jo 
ihöner Kameradicaftlichleit zu ehren pflegt, würde manchmal 
damit jogar ein rechter Dienſt getan. 

> Dr. €. &...., Höchſt a. M., W. K. . . . Bonn, 
-B...., Danzig u. a. Der Unwille über die Engländerei 

beim Tennis it allgemein im Wachſen begriffen. Man liejt jept 
faum noch in den Zageblättern Berichte über Tennisiwettipiele, 
ohne darin mehr oder weniger bittere Bemerkungen zu finden in 
demfelben Sinne, wie wir fie gelegentlid auch gebracht haben 
(1901, Nr. 10, Ep. 300). Noch ganz kürzlich wurde jo auf den 
jchreienden Widerfinn hingewieſen, dab in Bonn die Preisrichter 
von ihren hohen Yeitergejiühlen ihr Urteil nad) jedem Wurfe in 
engliiher Sprache gaben bei einem Weitjpiel, bei dem unter 
anderen — ber Kronprinz des Deutjchen Neiches beteiligt war. 
Über die Unbedentlichleit der Herren, die das zu verantworten 
haben, kann man ſich nicht genug wundern. 

Geſchäftlicher Teil. 
Das Berdeutihungsheft »Die Schule« 

ſoll in nächjter Zeit in neuer Auflage erjcheinen. Die geehrien 

Mitglieder und Zweigvereine, welche Änderungen oder Zufäße 
zu diefem Heft wünſchen, werben gebeten, ihre Vorſchläge an den 
Bearbeiter des Verdeutſchungsbuches, Herrn Oberlehrer Dr. Karl 

Scheffler in Braunfchweig, Leonhardsplaß 5, baldigit eins 

zuſenden. 

Der Zweigverein Neuftrelip iſt erloſchen. Die bisherigen 
Mitglieder find dem Gejamtverein ala unmittelbare Mitglieder 
beigetreten. 

Die Zweigvereine und Bereinsmitglieder bitte ich, 

während der Ferienzeit Juli» Auguft an die Vereinsämter nur 

dringlihe Sendungen richten zu wollen. 
D. Sarrazin, Borfipender. 

Am zweiten Vierteljahr 1902 gingen ein: 

an erhöhten Jahresbeiträgen: 
je 5.# von ben herren: Apotheler Bretjchneider in Dar: 

8: Ealam, Lchrer Hugo Buttmann in Marfeille, Profurift 
E. 5 Sarraur in Balel, stud. chem, Eduard Margerie 

in Adlerhütte bei Wirsberg und cand. theol. et phil. Fritz 

Schonebohm in Abia (Livland). 
F. Berggold, Scapmeijter. 

Dentihe Gaſt- und Wirtshänfer im Wasgan. 
In der Reifezeit jei wiederum an folgende Gaſthöfe in dem 

Wasgenwalde erinnert, deren Beſiher ihre Achtung vor der 

deutfchen Sprache durch die Ausjtellung deutſcher Rechnungen 
und durch die Führung dentfher Speiſelarten bekunden. Es find 
dies folgende: 

Alberſchweiler in Lorbringen: Hotel Cayet“. — Alt: 
weiler: Hotel zum Br&jouard* — Drei Ähren bei Kolmar: 

Hotel zu den Drei Ähren* und Hotel zu den Drei Königen*. — 
Gebmweiler: Gaſthof zur Goldenen Kanone. — Broker Belden: 

Gaſthaus ded BVogefenkiubs. — Hohlönigsburg bei Schlett- 

jtadt: Gafthaus zur Hohlönigeburg. — Hohwald bei Barr: 

Hotel und Penſion Kung! — Marfird: Grand Hotel*. — 

Meperal: Gaſthof zur Sonne*. — Müniter im Elſaß: Grand 
Hotel Münfter*. — Murbach im Elſaß: Gaſthof von E. Wolf*. — 

Niederbronn im Elſaß: Penfion Dirih* und Hotel Matbis*. — 

NRappoldöweiler: Gaſthof zur Stadt Nanzig, Gajıhof zum 
Lamm, Penfion Sarolabad*. — Hotel und Benfion Sanft 

Anna bei Sulz im Obereljah*. — Schirmed: Hotel Bogt. — 
Bangenburg bei Romansweiler: Hotel und Penfion Weyer“. — 
Gafıbof zum Weihen See (Elfah)*. — Wörth im Elſaß: 

Safigof zum Weiken Roß. — Urbis bei Wejjerling: Hotel 

Krone*, — Babern: Gaſthof zum Müncener Kindi* und 
Bogefenhotel*, 

Die mit * bezeichneten Gafthöfe werden beſonders zu län- 

gerem Sommeraufenibalt empfohlen. 

Tennistafeln 
auf Pappe gezogen, gegen Witterungseinfluh auf beiden Seiten 
gefirnißt und zum Aufhängen eingerichtet, 1.4. Die gleichen 
Tafeln unaufgezogen foitenlos. 

Briefbogen 
mit dem Wahlipruche des Allgemeinen Deutſchen Sprachvereins 

100 Stüd, poftirei: 1,30 .4. E 

Die Geſchäftsſtelle 
bes Nllgemeinen Deutſchen Sprachvereins, 

Berlin W30, Mopitraße 78. 

_Berlag von €, A. Shweifhe und Sohn, gerun W35. 
Um eine weitere Berbreitung zu ermöglichen, haben wir uns 

entichlojien, folgende Ermäßigung des Ladenpreifes eir- 
treten zu lafien: 

Unter dem Striche. 
Von berman Riegel, 

well. Ruſeums⸗Direltor in Braunfchwelg, 
Begründer des Allgemeinen Deutihen Sprachvereins. 

Vier Bändchen zufammen bezogen 3,— M. 
Preis des einzelnen Bändchens 1,— M. 

Inhalt: Bunte Bilder aus Natur und Leben: Band. Was lt 
Bildung? — Arbeit und Glück. — Etwas von NHunkt und Kumftfreunden, 
Karlsbader Allerlei, — Bräfin Nora, — Die Herren Tieheben. — Weilmachte 
fompbonte, — Ein Tiſchgeſprüch in der Sommerfriihe. — Das Aufternfrüßftild. 
amd U. An der Themie. — Am Straude ber Norbfee. — Die miederdeutfce 

Vewegung in Belgien. — Paris, Erinnerungen und Betrachtungen. — Diner dur 
rantreid(. — Eine unfreiwillige Balfahrr nach Lourdes. — Ber Lebensabend. 
tallentihe Blätter: Band II. Auf ins Land Italla! — Wenua. 

Pavta und die Karthauſe. — Malland. — Verona und einige Nahbarftäbtr. 
— Benedig I und II. — Som Po zum Arno, — Vija. — Florenz. Band IV. 
Italienifche Arabesten. — Bom Arno zu ben fieben Hügeln, — Nom. — 
Erinnerungen ans dem päpitlihen Rom. — Garibalbi'jche Erinnerungen. — 
Der Pabſt im neuen Rom. — Bettel und Barmherzigkeit in Italien. — Steine 
Abentener und große Einbrüde In Neapel. 

Wir erfuchen die Mitglieder des Allgemeinen Deutichen Sprad- 
vereins, von diefem günftigen Angebot ergiebigen Gebrauch zu machen. 

(00 
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Harzer Loden | Der Verein für vereinfachte Rechtschreibung 
wasserdicht behandelt in seiner Monatsschrift „Reform* eingehend alle 
— — Fragen der Deutschen Aussprache, Rechtschreibung und 
umverwilftiich und farbedht Schriftgattung. Sein Hauptziel ist, durch möglichste Ab- 
ER Any. 50 M, schaffung aller Folgewidrigkeiten die deutsche Rechtschreibung 
— von 3.4 an, [202] für jeden Deutschen erlernbar zu gestalten. Daher Be- 
ae ne seitigung aller undeutschen Lautbezeichnung und überflüssigen 
Vroben u. Breislifte frei. B uchstaben unter sonstiger Schonung «des Althergebrachten. — 

Louis Mewes, Jahresbeitrag 2.4. — Probenummern, Flugblätier usw. frei 
— Harz, ur. lis. durch die 

Boden epertat beidäft. Geschäftsstelle D. Soltau in Norden. 

BA.L.100Volks-,IT.101 Kommers-, EBd. IX. 15 beliebtes Tänze, 
„UL 75 Beliebte, IV. 44 Arien, „ X- 20 Märsche, XIV. 20 mod. 
V. 40 Rhein-, vI. 100 Spiel-, Tänze, XV.18Unterhaltungsst 
„vi 108Kinder- ‚VIII. 90Juge ‚nd-, für Klavier, XII. 36 Vielin- 

” X1.50Karnevals-, XVI. BOSpiel- tänze, XII.1. Mäunerchor-Al- 
u. Kinder-, XVII 83 Bariton-, bum/144 beliebte), XX ILMän- 

„ XIX. 30 Bass- Lieder für e ine nerchor-Album (150 leichte), 

Singstimne mit Klavier „ XVIIL Mandolinenschule 
begleitung. 3 (deutsch-englisch). 

2 7 Y/ederBandstark Aarton 1, 7— 

| Gmpfehlenswerte Büder. Mit Berüdjichtigung rm ri 

P. J. Fuchs: fowie vieler Eigennamen. 
3. Taufend Audrefen, Karl Suflaf e FE und Spradridtig- 

360 Seiten ft " Eh i66 ft- Format Reit im Peutfhen. 7. Aufl. Yeipzig, Neisland. 1892. „MD. 
Deutsches * —5 —* * — Bruns, Karl, Gules Amtsdeutſch. Cine Betrachtung von 

* Beinen geb . 4 Y ’ vielen Beifpielen. Berlin, 8. Heymann. 2. Aufl, M 0,00. 

* Ei ch in dief Blatte Güntder, £., Kecht und Sprade, in Beitrag zum Thema 
Wörterbuch — — —— ges, vom Juriſtendeutſch. Berlin, Heymanns Berlag. 1898. At. 

ganz eigenartig und zwedmäßig anges Sein 6, Albert, nt deulſch. Berlin, MNegenhardt. 9. Aufl. 

auf etymologischer | iegtes, ſowie beijpiellos billiges Bud. ä a = Fr Senfider Daiitert — 
eſſer Deulſcher Autibarbarus. 2. Au I . Grundlage. Verlag von Hobbing & Büchle I, 1 8 

Sea TE | matthias, THeodor, Sprachleben und Spradfdäden. 2. Auil. 
Leipzig, Fr. Brandjtetter. 1897. M 5,50, geb. M 6,30. 

— — Aleiner Wegwelſer durd die — und 

Bad Salzse hlir Bonitaciu- Schwierigkeiten des deutfhen Srradgehrands. 2. Aufl. 

Rheumatismus, Steinleiden. Seipgig, Gr. Branbfteiter. 1828. „4 1,20. 
Kündigungen des Bades, ci Rothe, Direktor im Reichsamte des Innern, Über den Kanzlei- 

| Rif, Berlin, Heymann. 5. Aufl. 1896. .# 0,60. 

lm dan Bad on beruhen und one Deruts , Daalfeld, Günther, Schreib Dentfh! Berlin, DO. Seehagens 
stlrung ‚in dor Heimat des Kranke Ye} mit grossem Erfolg vorgenomin Verlag. 1807. 4 2,50. 

worden kat, werden kostenfrei versandt durch die Bade-Verwaltung. (201 | Sanders, Daniel, Wörterbud der Saupffhwierigkeiten der 
* — een deulſchen 5prache. 

Dr. H. Schusters Prival-Lehranstal | Satılhan, D., Deutider Bertidap oder Der vafende Au Stutigart, B. Neff. 1892. 

8. 1». Leipzig, Sidonienstr.59. werten. Schröder, Otio, Bom papiernen Stil. 4 Aufl. Berlin, 
H. Walther. 1806, 

Borber. j. Reife: und —— ie (aud) für ältere Leute). 
Vorber. f. Einjährig: Freiwilligen Prüfung. 
Borber. }. alle Klaſſen der höheren öffentlichen Schulen. 

Nähere Bedingungen poftirei. [210] 

Brlefe und Aulendungen für die Vereinsleitung 
find zu richten an den Borſihenden, 

Wuſtmann, Allerband Sprachdummheiten. Kleine deutiche 
Grammatit des Zweifelhaften, des Falſchen und des Haß— 
lidjen. Ein Hilisbuch für alle, die ich öffentlich der deutſchen 
Sprache bedienen. 2.Aufl. Leipzig, Orunow. 1896. 3206, .42,50 

eldfendungen und Beitrittöerflärungen (jäbtliher Beltrag 3 Mark 
wotär bie Beitichrift und fonftige Drudichriften des Vereins gellefert werden) at 
die Weidäftsitelle 5 9. des Echapmeiitere, 

Geheimen Dberbaurat Dito Sarrazin, Berlin«Hriedenan, Verlagebuchhündlet Kerdinand Verggold in Berlin W30, 
Kaiferallee 117. Mohſtraße 78. 

Brlele und Aufendbungen IR die Seitichrift am ben rauen, Oberlehrer Dr. Ostar Streicher, In Berlin NWE2, Baulftraße 10, 
ür die Wiftenibaftlihen Beibette au Srofeilor Dr. Bau! Wietich Im Berlin WO, Mopitrabe 12, 
für dns BWerbeamt an Dberichrer a, D. Dr. Wilntber Saalfeld, Berlin» Arledenam, Eponbolzitrahe 11. 

dar die Schelftleltung verautwortiih: Dr. Osfar Etreiger, Berlin NWL2, Baulftraße 10. — Verlag des Allgem. Deutichen Epradjvereins (FJ. Berggoip) Berlin. 

Drud der Buchbruderel des Waljenbaufes In Halle a. d. ©. 
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Allgemeinen Deufihen Bprachvereing 
Begsündet von Serman Kiegel 

Im Auffrage des Borflandes herausgegeben von Dr. Oskar $treider 

Diefe Zeltſchrift erſchelnt jährlich zmölfmal, zu Anfang jedes Monats, Die Belt — vu — —— 

und wird ben Altglledern bes Allgemeinen Deutſchen Sprachderelns unentgeltlich ſchrift handel 

gellefert Eadung a). für 3.4 jährlich bezogen werben. 

halt: Jahresbericht. Bon Geh. Oberbaurat Dito — — Neue Beiträge zur — Fachſprache. Bon Geh. Sanitätsrat 
rnit Graef. — Äußerungen und Ausiprüche über die deutihe Sprade in ungebundener Rede II. Bon Prof. Dr. Raul Pletſch. 
— die ich meine. Bon Prof. Moritz Zeller. — Goethe und die Fremdwörter. Bon Prof. Eberhard Neſtle. — Vorfiger. 
Bon R .B. — Kleine Mitteilungen. — Bücherſchau. — Beitungsihan. — Aus den Zweigvereinen. — Brieflaften. — Unzeigen. 

j | Von den Bmeigvereinen zählen 21 augenblidiih 200 und 
Jahresbericht. ‚ mehr Mitglieder, und zwar Berlins Charlottenburg 1060, Kaſſel 

Auguſt 1901 bis Juli 1902. 800, Dresden 520, London 402, Bonn 390, Reichenberg i. B. 360, 

Über die Entwidlung des Allgemeinen Deuticen Sprad: | Köln 330, Braunſchweig 264, Elberfeld 263, Bittau 258, Hams 
vereins im verjloffenen Berichtsjahre ift durchaus Erfreuliches zu | burg 251, Karlsruhe 1. B. 250, Hannover 244, Koblenz 237, 
melden. Seit der Hauptverfammlung in Straßburg i. E. hat die | Efien 232, Graz 232, Münden 228, Marburg (Drau) 224, 
Mitgliederzahl das zwanzigfte Taufend überſchritten, und Breslau 217, Magdeburg 208, Halle (Saale) 203. Die in ber 
zum erften Male jeit dem Beſtehen des Sprachvereins hat einer | Beitirift veröffentlichten Mitteilungen aus ben Bweigvereinen, 
feiner Zweigvereine das erfte Mitgliedertaufend erreicht, | To kurz fie motgedrungen abgefaßt werden müſſen, laſſen dod 
nämlich Berlin Charlottenburg, deſſen Mitgliederzahl gegenwärtig | erfennen, daß unfre Beftrebungen in den Eingelvereinen die ver- 
1060 beträgt. ftändnisvollfte Pflege finden und daß in biefen durchweg ein reges 

Neue Zweigvereine entftanden in: Angerburg (Dftpr.), | Leben berrict. 
Attendorn (Weflf.), Bromberg, Fulda, Glogau, Gotha, Die Veröfjentlihhungen des Sprachvereins find aud im 

Hirihberg, Kattomwig, Köslin, Meiken, Mühlhauſen | abgelaufenew Jahr, foweit dad Bedürfnis es erheiichte, weiter 

1. Th, Naumburg a.d.©., Poſen, Schweidnig, Tetfhen- | geführt worden. Es wurden neu heraußgegeben: daß Per: 

Bodenbadh, Bierjen, zufammen 16 mit 691 Mitgliedern. Da  beutichungsbuch IV Deutjhes Namenbüdlein, von Ferd. 
gegen find 4 Vereine ald erlofhen aufzuführen, nämlich Blantens | Khull, 2. veränderte Auflage; V Die Amtsſprache, von Karl 

burg a. H., Eppelborn, Neuftrelip und Versmold, deren | Bruns, 28. bis 32. Taufend, 6. wiederum veränderte Auflage; 
Mitglieder aber gröhtenteil® dem Verein als unmittelbare Mit | ferner Die Tanzfarte, von welcher bisher 37500 Abdrucke 
glieder erhalten geblieben find. Die Gejamtzahl der Vereine bes | unentgeltlich verteilt worden find; endlich das Verdeutſchungs⸗ 

trägt demnad; 231 (gegen 219 im Vorjahr); die Zahl ihrer Mit» | buch II Der Handel, bearbeitet von Karl Magnus, Banb— 
glieder ijt von 16050 auf 17820, alfo um 1770 gewachien. Da | herm in Braunſchweig, 3. vermehrte Auflage. In der Bor: 

die Zahl der unmittelbaren Mitglieder zur Zeit 2360 beträgt | bereitung befinden ſich neue Auflagen der Verbeutfchungsbücher III 

(gegen 1900 der legten Zählung), jo ergibt fi ein Gejamt | Das häusliche und gejellfhaftlihe Leben und VII Die 

beftand von 20180, jomit ein Zuwachs von 2230 Mitgliedern. | Schule. Ein neues Verdeutihungsbuh »Sport und Spiel« 

Diefer Zuwachs widerlegt am biündigiten die neuerdings aufs | wird den Zweigvereinen hoffentlich im Laufe des nächſten Winters 

getauchte Behauptung, da die Teilnahme an den Beitrebungen | zur Begutachtung zugehen können. Sein Abſchluß hat ſich dadurch 

des Deutjhen Sprachvereins überhaupt im Schwinden bes | verzögert, daß im legten Frühjahr der »Deutiche Lawn-Tennis— 

griffen jei. Das Gegenteil ift der Fall. Während die Mit» | Bunde begründet worden ift, der nad) einer Beſtimmung jeiner 
gliederzagl noch vor drei Jahren erſt 13600 betrug, ift fie feite | Sapungen u. a. »eine anerkannte, praftiih brauchbare deutſche 

her in ftetiger Zunahme auf 20180, alfo um 6580, d.h. um | Übertragung der beim Spiele felbft notwendigen und gebräud)- 

nahezu die Hälfte des damaligen Bejtandes gewachſen, was | lichen engliſchen Ausdrüde und Redewendungen, ſowie anerkannte 

gewiß alles cher beweiit, al3 ein Nachlaſſen der Teilnahme an | deutiche Schiedsrichter- Zähllartene aufftelen will. Da es er: 

den Bereindbeftrebungen. Diefer Mufihwung des Deutichen | wünſcht ift, daß ber Deutſche Sprachverein bei feinen in derjelben 

Sprachvereind iſt um fo bemerfenswerter, als fonft fait allente | Richtung liegenden Arbeiten mit dem Deutſchen Tennisbunde 

halben über den Nüdgang der deutjchen nationalen Vereine ges | Hand in Hand geht, jo Habe ic; mich mit der Bundesleitung 
Hagt wird, und doppelt bemerfenswert mit Müdjicht auf den | ſoſort in Verbindung gefeßt, und es fteht zu Hoffen, daß aus 
Umjiand, da der Spracverein feine Biele im wejentlicden nur | den Beratungen brauchbare Ergebniffe hervorgehen werden, bie 

in ftiller Mrbeit, ohne laute auf die große Menge wirkende Vers | für unfer neues Verdeutſchungsbuch zunächſt abgewartet werden 

anftaltungen, verfolgen kann. miiſſen. 
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Der Drud des Inhaltöverzeichnijjes der Vereinszeitſchriſt, 
über das im vorigen Jahresbericht (Jahrgang 1901, Ep. 228 der 
Beitfchrift) berichtet wurde, ift feither nah Möglichkeit gejürbert 

worben. Die befonderen Schwierigkeiten beim Satz des Verzeich⸗ 
nifjes (Anwendung vieler verichiedener Schriftarten u. dergl.) ges 
flatten zwar nur einen langjamen Fortſchritt in der Drudlegung, 
doch fteht zu Hoffen, daß das Werk im Laufe des Winter ab- 

geilofjen werben kann. Da in dem Verzeichnis außer den erjten 

15 Sahrgängen ber Beitichrift (1886 bis 1900) aud) die Wiljen- 
fhaftlihen Beibefte (Heft 1 bis 20) und die widhtigeren, vom 
Verein herausgegebenen Drudjaden — Deutiher Spradye Ehrens 
franz; Zöllner, Fruchtbringende Geſellſchaft; Erler, Die Sprache 
des Bürgerlichen Gefegbucht; Meigen, Deutſche Pflanzennamen; 

Schrader, Vom neuen Reid) — berüdjichtigt worden find, und 
da das Verzeichnis, dad mamentlich aud der deutſchen Worts 
forſchung dienen joll, zahlreiche in den genannten Schriften be= 

ſprochene einzelne Wörter entgalten muß, jo wird jein Umjang 

weſentlich grüßer werben, als dies bei jonjtigen Inhaltöverzeichs 

ntffen der Fall zu fein pflegt. Troßdem foll der Verlaufspreis 
im Verhältnis zu der dargebotenen Leiftung möglichſt gering an- 
gejegt werben. ch bitte die Bmweigvereine und ſämtliche Mit: 

glieder bes Sprachvereins ſchon jegt, fich an der Beftellung des 

Inhaltsverzeichnifies, wozu noch befondere Aufforderung ergehen 
wird, recht zahlreich zu beteiligen und dazu beizutragen, daß nicht 
nur bie aufgewanbten Kojten des Werkes nad; Möglichkeit gededt 
werben, jondern daß auch die zu feiner Herjtellung aufgewandte 
gewaltige Urbeit in folder allgemeinen Teilnahme ihren Lohn finde. 

In der Berichtözeit brachte die Zeitjchrift unter zahlreichen 
Heineren die folgenden größeren Aufjäge: 

> »Sahreiberidt, Dftober 1900 bis Zuli1901« von ©. Sarrazin. 
t über die 12. Hauptverfammlung in Straßburg i. E.« 

von Karl Scheffler. 
»Die —— im öſterreichiſch⸗ ungariſchen Zolltarife · 

von R 
»Automobil, ———— Automobilismus · von O.Sarrazin. 
»Die Heeresſ der Schule« von Richard Jahnke. 
»Die neue Iitärjtrafgerichtsorbnung« von F- 
»Gedente, daß du ein Deuticher bift« von F. Berggold. 
»Ein ng Abſchnitt in dem amtli Bühler für bie 

Deutiche era von Dr. Shumadıer. 
»Der Semeine« von B 
»Lehnmwort und Kulturfortigjritte von Karl Sceifler. 
»Zur deutihen Bühnen- und Muſterausſprache von Prof. 

Theodor Stebs. 
»Üußerungen und Ausſprüche über die deutiche Sprade in 

ungebundener Rede«, I unb II, von Baul Pietſch. 
»Nach vollendetem 66. Lebensjahres von 9. Dunger. 
»Die neue deutſche Rechtſchreibung · von D. Irenner. 
·Fremdwöortermißbrauch in erziehungstundlichen Schriften« von 

Theodor Franle. 
»Sprachliches aus der Betriebsorbnung für die Haupteijen- 

bahnen Deut‘ « von -Mm. 
»Das Geſchlecht ber engliſchen Fremdwörter im Deutſchen« 

von Dr. J. Ernſt Wülfing. 
»Bedeutung und Einrichtung einer ‚Sprachede‘ in den Jeitungen· 

von Dr. Franz Wollmann. 
»Qurijtenftile von 8. Bruns. 
»Bentralbahnhof oder Hauptbahnhof?« von Karl Scheffler. 

evfte: Rundihau« von Dr. Karl Menge. 
Die Sprache des neuen Beltarfgejgen von Dr. * 
a TS Bernalefen, ein Gedenkblatt ufm.« von Nurelius 

olzer. 
»Außbreitung der engliſchen Sprade« von Alfred Rödel. 
»&oethe und bie — nach den Neubearbeitungen ſeiner 

Werfe« von Matthias. 
— Geſetzesſtelle von Karl Scheffler. 

ur Sprache des neuen erg er von D. Sarrazin. 
⸗Folgen des papiernen Stil« von Reichel. 
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»Ein luſtiger AufjagJ. A. Schmellers« von Auguſt Brunner. 
»Die Rache des Spracgeiftese von Auguft Engels. 
—— oder Hauptbahnhof · von Alired Blum. 

eutichs Franzöſiſches aus Belgien von &. Nauter, 
»Eine ernite Gefahr für Deutich: Sübweitafrifa «. 
»Erematift, Crematiſtil von Hermann Dunger. 
Fremdwörter in einem Kinderbuche von Hermann Tauicer. 
»Stontrolieren« von Dr. 
— und Klaſſi ſerüberſehung « bon Sir. 

chlein haben, Schwein haben, Schleim haben auf Jemand« 
bon Hermann Dunger. 
172 des Neichsftrafgeiepbucs« von Julius Erler. 
gi Nachwort zur „Wefahr für Deutich» Sübmweitafrifa'« von 
©. Streicher. 
* Sprache des Feuerbeſtattungsweſens« von Hermann 

unger. 
Was — wir = ber beiten Redjtichreibung fordern ?« 

von D. Brenne 
—— Drberpapiere (Aufgabepapiere)« von Karl 

ns, 
»Deutiche Tennis» Wusbrüde« von Friedrich Wappenhans. 
»Mauke (Objtverjted) und Verwandtes · von R. Sprenger. 
en — ‚Die Rache des Sprachgeiſſes‘ von D. 

treicher 

Bon den Wiſſenſchaftlichen Beiheften erſchlen Heſt 20, 
enthaltend: 

Ein — — N Sprachwiſſenſchaft · von Prof. Dr. 
Friedrih K 

»Brauchen a * Alademie der deutſchen Sprade?« von 
Prof. Dr. Otto Behaghel. 

»Nadiwort« von Prof. Dr Raul Pietſch. 

Ferner Heft 21: 

»Bur —— ber deutſchen Spradie« von Profeſſor Dr, 
Emft Martin. 

»Leifing auf den Bahnen des Spracvereind« von Oberlehrer 
Dr, Theodor Mattbias. 

»Dem Andenten Karl Weinholds« von Paul Pietid. 

Bie in dem Jahresbericht 1899/1900 (Zeitichr. 1900, Sp. 254) 
bereit$ mitgeteilt wurde, Hat Herr Auguft Diederihs aus 

Remjceid, gegenwärtig Rentner in Bonn, früher Inſtituts— 
vorfteher in Genf, dem Allgemeinen Deutſchen Spradjerein bie 

Summe von 18000 .# als Stiftung vermadht, die auf den Namen 

des Deutihen Sprachvereind in das Schuldbuch des Deutichen 

Reiches eingetragen werben jollte, jobald diefer die Nechtsjähig: 

feit erlangt hätte. Nach Annahme der neuen Sapungen am 

4. Auguft v. I. auf der Hauptverfammlung in Straßburg i. €. 
konnte diefe Bedingung erfüllt und die Eintragung des Vereins 
in das Bereinregifter bewirlt werden. Nach der Stiſtungsurkunde 

follten von dem vermachten Betrage 10000 .# in den Dienft des 

Allgemeinen Deutihen Spradvereins und 8000 .A in den Dienjt 
bes (Frideſchen) Allgemeinen Bereins für vereinfachte Rechtſchreibung 
geftellt werben. Den Nießbraud der Stiftungsgelder hatte ſich 
ber Stifter bis zu feinem Tode vorbehalten. Aladann follte der 

fünfte Teil des alljährlihen Zinsertrages dem Stiftungsfapital 
zu deſſen ftetiger Vermehrung zugeichlagen, die übrigen Bier: 
fünftel des Zinsertrages follten aber für die Zwecke der beiden 
Vereine verwandt werden. Falls der Spradjverein »felber bie 
Schrift, Ausſprach- und Rechtihreibungsirage ein für allemal 
unter die Gegenflände feiner mündlichen und zeitſchriftlichen Ber: 
handlungen aufnimmte, ſollte er in den alleinigen Vollgenuß 
aller verfügbaren Stiftungserträge gelangen. Zu diefer Stiftung® 
urtunde hat Herr Diederichd in diefem Frühjahr einen Nachtrag 

aufgeitellt, der u. a. die Bejtimmung enthält, »daß der Allgemeine 

Deutiche Sprachverein durd) die in feiner vorjährigen Straßburger 
Hauptverjammlung und teilweiie ſchon früher beichlofjene Aufnahme 
der Schrift-, Ausſprach- und Redticreibungsfragen unter die 
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Gegenjtände feiner mündlichen und zeitihrifilihen Verhandlungen 

das Recht erworben hat, jofort nach dem Tode bed Grünbers 

feiner Diederichäftiftung den ungeteilten Vollgenuß ber lehteren 

anzutretene. Ferner hat Here Diederichs in großherziger Weiſe 

die Zuſicherung erteilt, die jährlihe Zahlung von 175 4 aus 
der Diederihäftiftung an den Sprachverein bereitö bei jeinen Leb⸗ 
zeiten, und zwar vom 1. Juni d. J. an, beginnen zu lafjen, mit 

ber Bedingung, den Betrag zur ımentgeltlichen Übermweifung 
der Bereinszeitichrift an Anftalten, Seminare uſw. zu verivenden. 
Der Bereinsvorfigende hat den Nadıtrag zur Stiftungsurtunde 
nad) Benehmen mit unjerm bewährten vedjtsfundigen Beirat, 

Herm Redtsanwalt Rudolf Schmidt in Dresden, unter Borbehalt 
ber Zuftimmung der nähftjägrigen Hauptverfammlung vollzogen. 

Von Bedeutung iſt die Tätigkeit, die der Deutiche Sprady 
verein neuerdings zur Erhaltung der deutfchen Sprache in Deutſch 
Südweſtafrika mit Hilfe feines dortigen Zweigvereins Wind» 
boel zu entfalten im Begriff fteht. Durch einen im diejem 

Spracverein gehaltenen Vortrag (vgl. Sp. 129 des gegenmärtigen 
Jahrgangs der Zeitſchrift) ift in weiten Kreiſen befannt geworben, 

in weldhem Maße die in dieſes deutſche Schußgebiet ein- 

wandernden Deutfchen vom erjten Augenblid an ber dort herr« 
ichenden unwürdigen Verleugnung der Mutteriprade zu 

verfallen pflegen, in welcher Weife fie fi, faum daß fie afrika 
nifchen Boden betreten haben, nicht nur fremden, ſondern ſelbſt 

barbarijchen Einjlüffen zugänglich zeigen — alles das in einem 
Gebiete, wo der Deutjche herrſcht. Es liegt auf der Hand, 
daß, wenn folder Sprachverwüſtung nicht nachdrücklich entgegens 

getreten mird, die deutſche Mutterjprade in unferem Scuße 

gebiet mwabrjcheintich jehr ſchnell jo vollftändig verbildet und 

zurüdgedrängt fein wird, dab fich der heranwachſenden Nach. 
fommenicajt das Berftändnis unſres deutſchen Schrifttum® mehr 

und mehr verichließt, ja, daß jie die Schriften unjrer deutſchen 

Dichter und Denker laum noch wird lejen können. Damit geht 
ihr aber eine der vornehmjten Grundlagen deutſcher Gefittung 

und Bildung verloren. Wenn wir daher gegen bieje drohende 
Entdeutichung der dortigen Sprache kämpfen, jo fämpfen wir für 
die Erhaltung deutfchen Geiftes, für die Erhaltung des Deutjch- 

tums überhaupt. Dieſe unfre Tätigkeit bietet, nebenbei bemerkt, 

einen jchlagenden Beweis für die Umrichtigkeit der von manchen 

Seiten immer noch laut werdenden Auffafjung, daß der Deutfche 

Sprachverein ſich nur mit der »Jagd auf Fremdwörter« beichäftige, 

da er lediglich ein »Sprahreinigungäverein«e jel ujm. Seine 

Biele gehen in Wirklichkeit, wie dies auch in feinen Sapungen nad) 

drücklich ausgeiprochen ift, viel weiter: er will den echten Geiſt und 

das eigentümliche Wefen der deutfchen Sprache pflegen, das deutſche 

Benuftjein kräftigen und damit das Deutihtum überhaupt 

ftärfen. Das wirlſamſte Mittel zur Erhaltung des Deutſchtums 

ift aber die deutjche Mutteriprache. Geht dieje den Landsleuten 
in unſern Schufgebieten verloren, jo gehen fie damit auch ber 

Segnungen deuticher Gefittung und Bildung verluftig. Hoffent- 
lich gelingt es dem einmütigen Zufammenwirfen der Reicyöregierung 
und aller einfichtigen Deutihen, dieſe drohende Gefahr von den 

deutihen Schußgebieten fernzuhalten. D. Sarrazin. 

Neue Beiträge zur ärztliben Sachſprache. 

Aus einem Gebiete, das fich bis jet den Bejtrebungen bes 
Deutihen Spracdvereind wenig zugänglich erwiejen hat, aus bem 
ber ärztlichen Fachſprache, ift Erfreuliches zu melden. 

Während man früher beſonders darüber zu Magen hatte, daß 

jelbjt in Zeitungsberichten ärztlichen Inhalts, die ſich doch am ben 

großen, nichtſachmänniſchen Lefertreis wenden, ohne jede Rüd⸗ 

ſicht auf deſſen Verſtändnis bie fremdſprachlichen Kunftausbrüde 

gebraucht, oder vielmehr gemißbraucht wurden, haben wir jept 
die jreudige Genugtuung, einen ſolchen Vericht geradezu ala Muſter 
allgemeinverjtändliher Abfafjung anführen und rühmen zu können. 

Es ijt dies der Bericht über dem diesjährigen, den 31. Kongreß 
ber Deuiſchen Gejellihaft für Chirurgie, Außer einigen wenigen 

Fremdworten, die jedem Zeitungslefer vertraut find (Chirurgie, 
Operation uſw.), find fämtliche Fachausdrücke in verjtändlichem 

Deutjh wiedergegeben, nad denen ſich auch ber Laie von ben 
großen Leiftungen und Fortfchritten der Chirurgie ein deutliches 

und zutreffendes Bild machen kann. 

Es ift nun wohl von bejonderem, belehrendem Werte, zu 

fehen, wie das erreicht iſt umd auf welche Weife die In der Sache 
liegenden, allſeitig anerfannten Schwierigkeiten überwunden und 
zwar jo meifterhaft, ja ſpielend überwunden worden find, daß ber 

Leſer beionderd aufmerfen muß, um ihre Stellen zu bemerfen: 
vor allem dadurch iſt es erreicht, dab man es vorgezogen hat, 
ftatt einzelner Erſatzworte, da wo dieſe irgendwie Schwierigkeiten 
oder Auffälligkeiten boten, deutlich befchreibende Wortverbindungen 

oder auch ganze Süße zu verwenden. Einige Beifpiele mögen 
das erläutern. 

So finden wir fir Gastroenterostomie: »Die künſtliche 

Verbindung ded Magens mit dem Darme«; für sub- 
phrenischen Abscess: »Eiterung unterhalb bed Zwerch— 
fell3«; für Embolie nad Thrombose an ber afficirten Stelle: 
»VBerfchleppung von Gerinnjeln in die Blutbahn von ber 

erfrantten Stelle here; für parasitäre Theorie ber malignen 

Tumoren: »Die frage, ob die bösartigen Geſchwulſte 

ber Einwanderung von Fleinlebwejen ihre Entftehung 
verbanfen.e Ammerbin fehlt ed aber auch durchaus nicht an 
treffenden einzelnen Erfaßworten: jo Nachgeſchwulſt für secun- 

däre Tumoren; Röntgenlichtbild in körperlicher Aufnahme 

für Röntgogramm in stereoskopischer Aufnahme; Ausſchal— 
tung für Resection (des Diddarms); Beifpiele, die fich Leicht 
noch vermehren liehen. 

Daß dabei auch die nichtfachmänniihen Fremdworte möglichft 

vermieden und erjept find, jo z. B. Discussion durch Be— 
jprehung, ſei außerdem hervorgehoben. 

Ein gleiches Beftreben iſt auch in dem Berichte über den biesjäh- 

rigen Kongrek fürinnere Medizin anzuerkennen, wo wir in 
der Einleitung gleichfalls Beiprehung für Discussion, dann aud) 

Erfennung für Diagnose, Behandlung für Therapie gebraucht 
finden. Allein im Weitergange iſt es ihm nicht jo, wie feinem 

chirurgiſchen Vorgänger, gelungen, die ärztlichen Fremdworte in 
ein verjtänbliches Deutfh umzuwandeln und fo das reiche Ergeb» 

nis ber Verhandlungen zu einer auch dem Laien durchfichtigen 
und ihm aufflärenden Darftellung zu bringen. Außer einer 
Anzahl einfacher fyremdworte, die leicht deutſch hätten gegeben 

(oder wenigften® daneben gejeßt) werben fünnen, wie occulte, 
vieariirende (Blutungen) durch verborgen, ftellvertretend; vischs 

durch jchleimig; colloid durch gallertig oder leimig; colloidal 
durch gallertartig, leimartig; Erosion (ber Magenſchleimhaut) 
durch oberflählihe® Wunbdfein; parenchymatöss Magenents 
zündung duch Entzündung der Magenwand; Spasmen durd) 
Krämpfe — tritt bier beſonders auffällig bie Gastroenterostomie 

bervor, ein Nusdrud, der wiederholt ohne jede Erklärung gebraucht 

wird; während die mit ihr doch zumächit befahten Chirurgen, wie 

oben erwähnt, died dem Laien unverftändliche, ihn erjchredende 

Spradungeheuer durch die oben genannte, ohne weiteres Mare, 
dem Laien wie dem Arzte gleichverſtändliche Umſchreibung erjept 
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haben. Zu ähnlichen ungünstigen Vergleichen fordert die para- 
sitäre Theorie — ber intervellulare Parasitismus — die Fric- 
tionsmethode — bie Autolyse — im Berichte de& Kongreſſes für 
innere Medizin heraus. für die osmotische Analyse und für Die 
stereoisomeren Mannosen aber dürfte ſich wohl das weitere Ber: 
fahren empfehlen, befien ſich die Berichterftattung des Chirurgen- 

fongrefies bei Vorträgen ausſchließlich wiſſenſchaftlicher Art bedient: 
nämlich, fie ganz von ben Zeitungsberichten auszuſchließen. Nur was 
bem allgemeinen Berftänbnis nahe gebracht werden fann, gehört 
bahin; alles andere, was nur ein verftändnislojes Staunen über 
die Geheimniſſe der Wiſſenſchaft Herbeiführen und jo nur ben 

zweideutigen Wert einer verjtedten Rellame haben fünnte, hat 

einfach wegzubleiben. 
Gewiß mu zugegeben werben, daß die erſorderliche &emein- 

verftändlichfeit zu erreichen, für die innere Medizin, die es jo 

vielfach mit den außerordentlich vermwidelten Verhältniſſen bes 
Stoffumfapes und des Nervenlebens zu tun hat, um vieles ſchwerer 
ft, als für den Chirurgen, der zumeiſt auf einfache mechaniſche, 

dem allgemeinen Berftändnis leichter zugängliche Grundlagen baut. 
Aber troßdem fit, wie wohl aus obigen Beilpielen hervorgeht, 

auch von ihr mehr zu erreichen: was um fo wünſchenswerter ift, 

als die großen Fragen der inneren Heilkunde wie z. B. die nad) 

der Urfache anfledender Krankheiten, nach dem VBorgange ihrer 

Überwindung und Heilung, nad dem gegen fie und durch fie zu 
erlangenden Schuß bod) weit allgemeinere Beachtung finden und 
für die Vollsgefundheitspflege einen weit größeren Wert haben, 

als ſelbſt die fühnften, ftaunenswerteften Einzelerfolge der Chirurgie. 
Das Verdienſt, den Bericht über den Chirurgentongreß in 

feiner muftergültigen Form verfaßt und den verichiedenen Zeitungen 

zugänglich gemacht zu haben, gebührt, wie wir aus ficherer Quelle 

erfahren, dem unter ber Zeitung des Prof. Dr. Richter (Breslau) 
ftehenben Preßausſchuſſe der Deutſchen Geſellſchaft für Chirurgie, 

die damit bewiefen bat, daß ihr das Beiwort Deutich fein leerer 

Schall it. Die Herren des Preßausſchuſſes haben mit ihrer 
nicht mühelofen Wrbeit im gleicher Weiſe ber Chirurgie, wie 
den Beitungsälejern und dem Deutjchen Spradjverein einen großen 
Dienft erwiejen, wofür dieje ihmen zu lebhaftem Dante vers 
pflichtet find. 

Dak auch der Kongreh für innere Medizin feinen Bericht 
durch befonderd von ihm damit Beauftragte hat feititellen laſſen, 

muß nad) der Bezeichnung »Eigner Berichte angenommen werben. 
Wir möchten wünſchen, dat künftig auch dieje von ber Art, wie 

ſich die Chirurgen in ihrem Berichte verftändlich zu machen ges 

mußt haben, einige8 annähmen; nur jo wird es gelingen, das 
zwar angejtrebte, aber biäher noch verfehlte Ziel gröherer Ver— 

ftändfichleit und damit auch größeren Erfolges in der Oſffentlich- 
feit zu erreichen. 

Der Vorzug gemeinverftänblicher Ausdrucksweiſe ijt ferner 
auch bei verfchiedenen Arbeiten einzelner ärztlidher Schriftiteller 
anzuerkennen, die zunüchſt doch für Fachgenoſſen gejchrieben 

haben: fo bei einer Mbhandiung »Ülber das fortichreitende Horn: 
bautgeihwür« von Dr. A. Rofcher, die in der fFeitichrift des 

ſchleſiſchen Vereins zur Heilung armer Uugenfranfer zur Feier 
feines 25 jährigen Beſtehens (November 1901) enthalten iſt. Be— 

kanntlich iſt ja die Augenheiltunde mit einer Fülle fremdſprach— 

licher, oft jelbft bem Arzte dunkler Fahausdrüde gejegnet, und jo 

ift e8 doppelt überrafdhend, bier einer Darftellung zu begegnen, 
an ber unfer augenärztlicher Vorlämpfer, Brof. Dr. Hirjchberg 

(Berlin), feine helle Freude haben dürfte, und in der faft nur 
beutiche Ausdrüde verwendet find, ohne daß fie im mindeften auch 

dem an die fremden Formen gemwöhnten Fachmann unangenehm 
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auffallen werden. Im Gegenteil, die dadurch gewonnene Klar: 
heit lann jeden Arzt, der im jeiner Mutterjprache zu benten 

nicht verlernt hat, nur angenehm berühren. 
Das gleiche Beitreben zeigt die von Dr. Bigglberger (Saar— 

gemünd) verfahte Überficht über »Gejundheitspflege, Medizin und 

Phyſiologie im Jahrbuche der Naturwifienihaften für 1902. 

Diejer Bericht verbreitet fich über die brennendften wifjenfchaftlichen 
ZTagesfragen und bie mwichtigiten neueren Forſchungen und Ent: 
deckungen, und jedem Sachlenner ift ohne weitere® Mar, daß folgs 

lic) die dieſem Beſtreben entgegenjtehenden Schwierigfeiten keine 

Heinen find. Um fo mehr ift es rühmend anzuertennen, daß fie 

in weitaus den meiſten Fällen glüdlich überwunden find — und 

da gleichzeitig auch die Verſuchung glücklich überwunden ift, durch 

Übereifer in VBelämpfung feftgewurzelter und deshalb umaußrotts 

barer und uneriegbarer Fremdausdrüde unjerer guten Sache mehr 
zu ſchaden als zu nüpen. 

Dagegen hätten wir gern gegen fremdiprachliche Neufchöpfungen 
den Verſuch der Aurüdweijung durch ein deutiches Erſatzwort 

gewagt geiehen: jo z. B. wäre flir Agglutination wohl der 
Ausdrud Bazillenvertlebung, oder vielleicht noch bejjer Bazillen- 

fällung (nad) dem chemiſchen Begriffe der Füllung, dem bie 

durch Berklebung zu Boden fintenden Bazillen in ihrer Erſcheinungs⸗ 

weile völlig entipredhen) auch der Fachſprache als durchaus ans 

nehmbar, ja als bildlich beſonders deutlich zu empfehlen. 

Wenn wir einer weiteren Burcjegung und Verquidung ber 
ärztlichen Fachſprache mit Fremdworten wirtiam begegnen wollen, 

iſt es vor allem geboten, und am eheiten erfolgverfprechend, eben 
folden neuen Eindringlingen ein Hares deutſches Wort entgegens 

zuftellen. Denn, jo zweckmäßig und trefflich Umſchreibungen aud 
find, wie wir eingangs gefehen haben, wo es gilt, dem Ver— 
ftändnis des Laien zu Hilfe zu fommen, jo wenig find fie im 

ftande als Erjag für einfache Kunftausdrüde in der Fachſprache 

zu wirten und folde zu verdrängen. Das fann ſtets nur dem 
glüdlic gewählten, durch Kürze und Schärfe gleichwertigen deutichen 
Worte gelingen. In Dr. Bigglberger& Berichten finden wir 

au in der Tat eine ganze Anzahl derartiger Erſatzwörter vers 
wendet, in durchaus fuapper Weile und mit dem Grfolge uns 
mittelbarer Dentlichfeit: jo Giftkraft, gififräftig für Virulenz, 
virulent; lnterjchleimhautgewebe für submucöses Gewebe; Un— 

empfänglichkeit fir Immunität; Giftftoff für Toxin. Mit gleichem 

Rechte und Erfolge hätte wohl auch Gegengiftjtofi für Antitoxin, 

Mundpflege für Mundhygieine gejept werden Fönnen. 
Ein enticiedenes Vorgehen in diefer Nichtung iſt vom der 

dritten hier anzuführenden, ausſchließlich für Ärzte beftimmten 
und dod vom Medizinerdeutich freien Schrift zu berichten, von 
der wijjenichaftlich nicht minder bemerkenäwerien Arbeit des Dr. 

PH. Kuhn (Stabsarztes in der Schuptruppe für Südweſtafrila): 
Über eine Impfung gegen Malaria. In dem dunfeln und, 

wie beveit® oben betont wurde, für die Allgemeinheit jo beſonders 

wichtigen Gebiete der anftedtenden Krankheiten, ihrer Heilung und 

Vorbeugung, ijt e8 ihm gelungen, durch eine einfache Spradje übers 
rajchende Klarheit zu verbreiten; was den Wunſch erwedt, dab 
dieſe Darjtellung auch in Laienkreifen gelejen werden möchte. 
Dieje Klarheit ift weſentlich mit erreicht durch den Erſatz fremds 

ſprachlicher Kunſtausdrücke durch deutſche. So finden wir ftatt 
Antitoxin, Antikörper: Schugftoffe; ftatt pathogene Microorga- 
nismen: Krantheitserreger uſw. Für imman bietet fid) als neues 

Erſatzwort: geſalzen, Immunität: @ejalzenheit, Ausdrücke, mit 
denen Dr. Kuhn eine von ihm in Südweſtafrika als durchaus 
üblich und weitverbreitet vorgefundene Bezeichnung zur Aufnahme 
in die ärztliche Fachſprache empfiehlt. 
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Gewiß ift es nun ein großer Vorzug für ein Erfagwort, wenn 
es — ſei ed auch nur in beichränftem Gebiete — ſchon im Ge— 

brauch, jomit jchon lebendig ift; und der Verſuch, es aus diefem 

kleineren Kreiſe in den groben ber allgemeinen Fachſprache zu 

verfepen, iſt durchaus geboten. Ob es aber da anwachſen und 

gedeiben, ja die etwa ſchon vorhandenen gleicher Bedeutung über: 

mwinden und verdrängen werde, das dürfte davon abhängen, ob 

das ihm zu Grunde liegende Vorftellungsbild oder Gleichnis fo 
treffend ift, daß es feine Mitbewerber eben übertrifft. Und da 

will es uns doch jcheinen, daß dies gegenüber den für immun bes 
reitö gebotenen und auch gebrauchten Erfagwörtern unempfäng- 

lich, giftfejt, ſeuchenfeſt micht in dem Grabe der Fall jei, 

daß wir erwarten fünnten, fie durch den Nusdrud »gejalzen« 

(der fein Gleichnis doch wohl der Haltbarkeit des eingejalzenen, 
eingepöfelten jyleiiches entnimmt) verdrängt zu ſehen. Doch fei 

e3 gem hiermit den nad) treffenden Erfaßworten verlangenden 

deutichen Ärzten empfohlen, und dieſe mögen in ihrer Allgemeins 
beit über feine Brauchbarteit enticheiben. 

Doch das mur nebenbei. Weitergehende Wünfche im einzelnen 

treten gem zurüd gegen bie Anertennung bed im großen und 
ganzen Erreichten: aud) fahmännijhen Kreiſen ein möglichit reines 

Deutich zu bieten. Died von Dr. Gigglberger, Dr. Kuhn und 
Dr. Roſcher in gleicher Weiſe Gewagte und Erreichte berechtigt 

doc wohl zu der beiceidenen Hoffnung, dab es allmählich auch 

in den Kreifen der Ärzte ſelbſt nicht mehr als unter der ärzt— 
lihen Würde ftehend gelten wird, ein möglichit reines Deutſch zu 

reden und zu ichreiben umd auf bie zweifelhafte Zierde des alts 
hergebrachten Medizinerdeutich zu verzichten. 

Frankenhauſen a. K. Ernſt Graef. 

Äußerungen und Ausſprüche über die deutſche Sprache 
in ungebundener Rede. 

III. 
Wir bringen diesmal Ausſprüche eines Mannes, dem ſeine 

Seltſamkeiten in der Schägung der Zeitgenoſſen und der Nachwelt 

viel geichadet haben, dem aber das Verdienſt niemals bejtritien 

werben lann, unter den erjten fräftig eingetreten zu fein für die 
Wedung deutihen Nationalbewußtieine. Friedrich Ludwig 
Jahn, »der Turnvater«, wie wir ihn nad) ber erfolgreidhjten 
Seite jeiner Wirkfamfeit zu nennen uns gewöhnt haben, hat uns in 
einem 1810 erichienenen Buche, das leider nur » aufgefifchte Bruch⸗ 

ftüde von einem Wrad« d. b. von der im Kriege von 1806 verloren 
gegangenen Handichrift enthält, Begrifi und Namen deſſen ges 

geben, was der Titel »Deutjhes Bolldtume nennt. Er 
fagt felbft in ber Einleitung: »Vollstum iſt das Gemeinjame bes 
Boltes, fein innewohnendes Weien, fein Regen und Leben, feine 

Wiedererzeugungstraft, feine Fortpflanzungsfähigleit. Dadurch 
waltet in allen Bollägliedern ein voltstümlihes Denten 
und yühlen, Lieben und Hafien, Frobfein und Trauern, Leiden 
und Handeln, Entbehren und Sehnen, Hoffen und Sehnen, 

Ahnen und Glauben. Das bringt alle die einzelnen Menſchen 
des Volls, ohne dab ihre Freiheit und Selbftändigkeit untergebt, 
fondern gerade noch mehr geftärft wird, in ber Viel- und All 
verbindung mit den Übrigen zu einer Ichönverbundenen Gemeinde, 
Für dies Wandelnde und Bleibende, Langſamwachſende und Lang: 

dauernde, Berftörtwerdende und lnvergängliche, was die ganze 
Völlergeſchichte durchdringt, bald eben geboren, bald unvoll— 
fommen entwidelt, auf allen Bildungsitufen bis zur Schöngejtalt 

und zum Mujtergebilde angetroffen wird, — gab e# ein Wort in 

unfrer Sprache mehr.« Bon ihm, der jo alljeitig zuerft den Be- 
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griff des Vollstums ergründete und unſrer Sprache das Wort 

dafür zu dauerndem Beſihze gab, dürſen wir auch ein hohes Maß 
von Verftändnis und Liebe für unfre Sprache erwarten. Schon 

fein Lehrer, der berühmte Philologe Fr. Aug. Wolf, rühmte 

Jahns »Spradhinftinfte, und Rud. v. Raumer fagt von ihm in 
feiner »Geſchichte der german. Philologie« (1870) &.318: >»9. 
hat einen lebendigen Sinn für das Volt, feine Denkveife und 

feine Sprache.» Dabei iſt freilich zu beachten, dab Jahns Bildung 

in bie Zeit vor dem Ericeinen von Jak. Grimms Grammatif 
fällt, die die deutiche Sprachwiſſenſchaft auf eine ganz neue und 

wahrhaft twifienfchaftliche Grundlage ftellte, nämlich auf eine weit 

ausgreifende, für jene Zeit faſt erichöpfende Ermittelung der ſprach⸗ 

lihen Tatjachen. Dies muß man im Auge behalten. Die Hin— 
weile auf bie hier unten mitgeteilten Ausſprüche Jahns verbanten 

wir zum größeren Teil den Herren Oberlehrer Dr. Wortmann in 
Berbden und Paul Marjdyner in Dresden‘) Paul Bietic. 

Friedrih Ludwig Jahn. 

In jeiner Mutteriprache ehrt fich jedes Voll, in der Sprache 

Schap ift die Urkunde feiner Bildungsgeſchichte niedergelegt, 
bier waltet wie im Einzelnen das Sinnfihe, Geiſtige, Sittliche. 

Ein Volt, das jeine eigene Sprache verlernt, giebt jein Stimme 
recht in der Menſchheit auf und ift zur ftummen Rolle auf 
ber Völlerbühne verwiefen. Mag es dann aller Welt Sprachen 
begreifen und übergelehrt bei Babels Turmbau zum Dollmeticher 
taugen, es ift fein Volt mehr, nur ein Mengjel von Staars 

menicen. 

»Bereicherung des hochdeutſchen Sprachſchahes · 1806, ©. XII 

und »Deutiches Vollätume«, Abſchnitt VIII (Jahns Werke, 
heg. v. Euler, I S. 332). 

. . . erziehungsbebürftig ift der Menſch, erziehungsfähig 

wird er erit durch die Sprade. Nur durch die Sprache dentt 
er. Ohne Spracde giebt es fein Feithalten der Begriffe, fein 

Beitimmen derfelben zum Urteil, kein Aneinanderreihen von 

diefen zu Schlüffen. Nur eine Mutter hat jeder Menſch, eine 
Mutteriprache ift für ihm genug ... Die Mutterliebe ift der 

befte Dolmetfcher der Sprechensanfänge, Lallen und Stammeln 

bildet fie heifend zur Sprache. So wird mit dem Lebend- 
morgen die Mutterjprache das offene Thor zu Herz, Gedächtnis 
und Beritand; fremde frühzeitige Plapperei öffnet eine After— 

pforte mit Diebesſchlüſſel . . . In der Mutterfprache wieder— 

hallen alle Hochgefühle, des Herzens ausgeſchollene Klänge, 
vom erſten Wiegenlaut bis zur Liebe wunderſüßem Wonne— 

toſen ... Klar wie des Deutſchen Himmel, feſt wie fein 
Land, urſprünglich wie ſeine Alpen und ſtark wie ſeine Ströme 

blelbe ſeine Sprache. Sie lerne der Schriftſteller und Redner 
ſtimmen, wie der Tonkünſtler das Werkzeug, auf dem er Wohl« 
laut hervorzaubert . . - 

Gefang einer lebendigen Sprache übertönt das bloße 
Lautwerden einer nur lebenden. Dichtungskraſt und ſchöne Sing- 

barteit fchmücden die uniere mit urfprünglicher Schönheit. Der 

zu beicheidene Deutſche glaubt ſich nur ſelbſt jein Gutes 

nicht, traut faum jogar der That. [Um »Selbjtvertrauen und 
Selbftzuverficht zu ftärken«, wird dann die Ausſage eines Frem⸗ 
den aus Wielands »Deutjhem Merkur« 1773 berichtet; darin 

heißt ed u.a.: Die unfrige [d. i. deutiche) befigt cine Menge nach⸗ 
ahmender Töne, eine Menge von janften und einen nod) gröhern 

Reichtum an jhallenden, prächtigen, den majeftätijchen und furcht⸗ 

1) Bol. auch A. Brunners trefflichen Aufjag »Der Turnvater 
Jahn ald Epradymeifter«, Zeitichr. 1900, Sp. 69— 173. 

2 
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baren Auftritten in der Natur und ben ftärfern Bewegungen 

ber Seele angemejjenen Worten und Nusdrüden; ſodaß ein 
verjtändiger Komponiſt das, was fie vielleicht an Weichheit und 

Sühheit gegen die Weliche verliere, an der Stärle und dem 
Nahdrüdlichen, jo fie vor derjelben voraus Habe, reichlich wieder 
gewinnen fünne . . -] 

Unglüdliches Deutſchland! Die Beratung deiner Mutter 

ſprache Hat fich fürchterlich gerächt. Du warſt ſchon längſt dir 

unwijjend burd eine fremde Sprache bejiegt, durch Fremd— 

ſucht ohnmüchtig, durch Göbendienft des Muslandes entwürdigt 
... Deutihe, fühlt wieder mit männlichem Hochſinn den Wert 
eurer ebein lebendigen Sprache, jchöpft aus ihrem niever- 

fiegenden Urborn, grabet die alten Quellen auf und lafjet Lu— 
tetien® [d. i. Paris] ftehende Lade in Ruhe. 

»Deutjches VBollstum« Abſchn. V (Werfe 1 S.236f. 2415. 244f.). 

| 

Dazu [um ald Gattin einem deutſchen Manne »den vater: | 
ländiichen Eichenfranz mit Veilchen, Vergißmeinnicht und deut: 
ſchem Jmmergrün zu umminden«] braudt es nicht auslän- 
diſches Plapperwerk, mit der Mutterſprache begeijtert und bes 

feelt ſich alles leichter. Diefe zu lernen, fie in ihrer Fülle 

gebrauchen fünnen, hat das Weib als geborne Menjcenbild- 

nerin eine heilige Verpflichtung ... An der Mutterjprache 
bat jedes Weib genug, und dad Deutſche beſonders. Es ift 
teine Sprache auf ber Erde, die dad Weib mehr ehrt. Die 

Huldigung des Weibes beginnt in den Uranfängen ber Sprache. 
Was von den Naturfräften, Erſcheinungen, Erzeugnifjen mit 
Stärke, Gewalt, Macht, Furchtbarkeit hervortritt, ift männe 

fihen, was mit Anmut, Wohltgun, jtiller Wirkfamteit und 

ſelbſibeſchrünlter Macht mwaltet, ift weiblichen Geichlehts . . . 
Bo ift ein Voll, was ein Wort hat wie Minne? In 

welcher Sprache Hingt »Liebe« füherr? Schon Luther hat 

dieſem Wort eine Lobrede gehalten... Welche Sprade ijt 
reicher, das Weib nad) Lebensaltern und Lebensverhältnifien 
zu bezeichnen? Für den einzigen Begriff unverehlichtes Frauen⸗ 
zimmer ſechs Wörter: Mägdchen, Mädel, Dirne, Jungfer, Jung- 
frau, Fräulein; ohne das dichteriſche Maid und das dienit= 

liche Magd. Für das in den Eheftand übergehen wollende drei: 

Geliebte, Liebchen und Braut. Für verheiratete ſechs: Frau, 

Liebite, Eheweib, Battin, Gemahlin, Gemahl. Zur allgemeinen 

Bezeichnung: Frauenzimmer, Weibsbild, Weib, Schöne.") Aber 
für Maitresse und Coquette haben wir nichts, die holen wir 

aus den Überrheinern in unſere keuſche Sprache. 
+... Deutſche Mägdchen! warum ift euch ſolche Mutterſprache 

Tand? Meden ift euch doch Bedürfnis? Warum feine Ordnung 

in eurer Spraclehre, da ihr fie doch fonft jo ſehr liebt und 

befördert? Sprachfehler find freilich nicht Fehler des Herzens, 

Mangel einer Kenntnis ift nicht Geiftegmangel. Aber wie lommt 

es, dab ihr euch die gröbjten Fehler und Sinnentjtellungen in 

ber Mutterfprache nicht übel nehmt und jogar zu gute haltet? 
Ihr rügt doch ſonſt die Meinften Verſtöße gegen lÜbereinfomm- 
nifje der Geſellſchaft und richtet jtrenge über Abweihungen! 

Die Sprache iſt die uralte Gejellihaftsjtifterin und der Sprad;- 
gebraud; eine nie aus der Mode fommende Mobde.?) Glaubt 

1) Daß das ;. T. nur verſchiedene Wortbildungen (Mägdihen, 
Mädel) oder Wortformen (Maid, Magd; Pe a Sungfrau) 
find, hat wohl aud) Kahn erfannt; als veridiedene Worte vom 
Standpunkt ber Sprache feiner Zeit fie aufzufafjen, war er durch 
a der Bedeutung oder des Anwendungsbereichẽ 

techtigt. 
2) Daß die Sprache fic ändere und die deutſche Sprache feiner 

Beit von der vergangener Zeiten abjtehe, ann Jahn, ber von lehlerer 

ihr etwa, die Deutſche Sprache ſei eine jo ſchmutzige Beſchäfti— 
gung; wenn man bamit zu thun habe, müfje man bie Schmup- 
flede auf der Arbeitsichürze nachſehen?) Ihr irrt, wenn ibr 

meint, aus einem hübſchen Munde Minge alles ſchön. Ein 
hübſcher Mund wird durch ungewaſchnes Zeug häßlich und 

efelhaft.*) 
Deutſches Bolldtum« Abſchn. V (Werte I S. 2757.). 

Fremde Nunftausdrüde müjjen in Benennung von Ber 

fonen, Würden, Umtern, Handlungen und volfstümlicdhen 

Gegenftänden gänzlich abgeihafft, und in Gefegen, Verordnungen 
und im Geſchäftsgange, wo es nur irgend die Verſtändlichleit 
erlaubt, vermieden werden. Man hat über Campe und andere 

Spracdjfeger geipottet: das war unrecht! Dan hat fie gefliſſent⸗ 
lich im Stich gelafien; das ift jhändlih! Worttäufcher und 

Wortbeſchwörer haben Fremdheiten ergrübelt, verwirrte Scalls 
dinge audgefünftelt, um ihrer Neufucht zu fröhnen und in Ins 

verjtändlichleit den erheuchelten Weisheitsihein zu verhüllen; 

das wird hochverräteriih. »Wenn etwas nicht Hingen will, 
ea iſt niht Deutsch! fage ich, und ſtets bietet fid 

Befjerese. Ein Lehriprud von Klopſtock an feinen jüngern 

Freund und Wertvollender Voß einft gegeben. 

Es ift merfwürdig, daß die Deuticden an ein Kunſtwort, 

aus einer fremden Sprache eingeſchwärzt, nicht ben fleiniten 
Teil der Forderungen machen, wie an ein einheimifches. Dort 

gilt ein leerer Schall als genug zur Bezeichnung; Hier kann es 
nie genug und nicht gut genug ausdrüden. Mögen die Frittelnden 

Wortmäller und Sadwalter der fremden Schleichwaaren nicht 
vergefien, da ein Kunſtwort immer ein Wort bleibt, feine Ab⸗ 

handlung der Sache werden darf, fie nur entiprechend ans 

deuten joll. 

Jahn nennt dann einige »der Deutichen neugebildeten Wörter, 
bie man erjt als Keher in Bann und Acht that, jpäterhin für 
anrücig hielt, allmählid in gute Gejellihaft zog, wo fie jeßt 

tonangebend walten«: Sternwarte (Haller), Gepäde ftatt Bagage, 
empfindfam, Erbbeichreibung (Büihing), Zerrbild (Campe), und 
ihließt: »Ubrigens traue ich den Deutſchen Zeitgenoſſen jo viel zu 
von dem, was in den Neubildungen Volkstum, voltstümlid, 
und Volkstümlichkeit liegt, dab fie diefe drei Verſuche nicht 
anftößig finden «. 

»Deutiches BVollstume, Abſchn. VIII 
»Bolfstümliches Bücherweſen · (Werfe I S. 334). 

Die deutihe Sprache vereint reine Uriprünglichleit und 

Weiterbildfamteit und hohes Alter mit jugendlicher Friſche. Sie 
ift ein Werk aus einem Guß und Fluß. Ihr großer Reichtum 
an Urwörtern giebt ihr ein enticheidendes Übergewicht. Die 
Fülle, Schärfe und Feinheit der Worthülfen, fo als Borlinger 

Inlinge und Endlinge gebraudjt werden und wie ſtehende 

ja viele® kannte, nicht überfehen haben. Er meint alfo offenbar 
nur, daß die Wandlungen des Sprachgebrauch fich nicht jo ſchnell 
vollziehen und nicht jo grundjtürzend find, wie dies ojt bei den 
Stleider- und jonjtigen Moden der Fall tft. 

1) nadıfehen — verzeihen. ‚ 
2) Die werten Vereinsgenoffinnen mögen freumdlichit die Mit- 

teilung diejer »ungalanten« Strafpredigt verzeihen und weder 
annehmen, daß fie ich das heute in demjelben Maße gejagt fein 
lafien mühten wie Jahns Beitgenoffinnen, noch daß fie darüber 
erhaben wären und die Vermahnung nur unter dem gejchtchtlichen 
Nugpunkt betrachten dürften. Yedenfalls joflen fie den alten Jahn, 
der von deutſchen frauen ſobſel Schönes zu jagen weiß, es nicht 
entgelten lafjen, wenn er aucd) einmal brummt, und dem Sprach⸗ 
verein nicht, wenn er das Brummen weiter gibt. 
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Schriften!) der Wortbildung anzufehen find, geben den Schlüfjel 
zu dem umenblicen Sprachſchatz. Dadurch wird im Deutfchen 

das Mögliche auch wirklich. Darum bleibt jede Wortzählung 
eine verunglüdte Mühe und jeber Wortftempel von veraltet und 

neugebilbet ein ungewiß Ding. Unter ſprachtümlichen Wörtern 
ift fein Wortrang von Erftlingen und Spätlingen. In ber 

Bildfamteit lebt die Verjüngung der Sprache. Sie ift der Born 
ihrer Unfterblichleit. Die Wortquellen fann man im Deutſchen nur 

ergründen, nicht erichöpfen..... Im der Teilbarkeit, Zerſetzung, 
Berjegung und Zufammenfegung befitt die beutiche Sprache eine 
Bielgejtalt, bie fich wendet, jchwentet und fehrt und nach allen möge 

lichen Richtungen fortichreitet. Als Urjprache hat fie eine Klarheit 
zur Mitgift, die jeder Mfterjprache mangelt. Sie ift anſchaulich 
gebildet und lebt im Anſchaun. Sie jenkt ſich in die Tiefen bes Ge: 

müts, wenn fie mit Geiftesfittigen auffhmwingt. Sie hat kindliche 

Einjalt treu bewahrt, ift bündig in der Darftellung, erbaulich in 
der Rebe, erwedlich im Liebe und fernig und körnig im Spruch. 
— Die deutihe Sprache wird in Wiffenichaft und Kunſt niemals 

Kenner und Könner im ftich lajjen. Nimmer werden die Stufen- 

wörter fehlen, jede folge und Folgerung wird auszudrüden 
fein. Die Sprache wird, treu gepflegt, mit dem Entwidelungss 

gange Schritt halten, für jede neue Seftaltung unjers Volls 
pajien, für jebe Lebensfülle zureichend jein und mit dem Wachs⸗ 

tum des Volks an Bilbjamkeit zunehmen. Aber vom Wiß— 

bünfel der Allerwelt@bürgerei müſſen wir abitehen. Mit dem 

Allerweltäleben hat feine einzelne Spradhe zu ſchaffen, nur das 

eigene Vollsleben ift ihre Seele. 
(®erfe II, 1 ©. 11) 

Sreibeit, die ih meine. 

Ws ih jung war, babe ih, wie wohl andre auch, beim 

Geſang des Scenkendorfichen Freiheitsliedes nicht viel nad) 

gedacht über die erite Zeile, die »fFreiheit, die ich meine«, und 

mid nur an der herrlihen Singweije und dem »fühen Engels 

bilde« ergößt. Und jo wird es den meiften andern auch ergangen 
fein und zum Teil nod) ergehen. Erſt ipäter dachte ih, Schenten- 
dorf fage uns ja im feinem Liede gar nicht, welche Freiheit er 

meine, und jo könne jich am Ende jeder ein Bild der Freiheit 

machen, die er meine, wie denn auf dieſe Art ein gar ver- 

ſchiedenes Bild ſich ergebe, je nachdem einer politisch gefinnt ift, 

nad) der ganzen Stufenleiter von den feſt an dem Hergebrachten 

Hängenden bis zum fFreiheitsmanne der roten Republik. Wis 
mir jedoch Weigands Erllärung des Wortes »meinen« zu Geficht 
fam, wurde mir erjt Mar, was Schenlendorf »meinter. Weigand 

führt »meinen« in verjchiedenen Bedeutungen an: 1. im Sinne 

Haben; 2. gejinnt fein gegen; 3. in Herz und Sinn zugeneigt 
benten an; herzliche Zuneigung fühlen gegen ujw. — Dieje 
legtere Bedeutung — lateinisch amplecti — erſt im 12, Jahr: 

hundert aufgetreten, ift aber in neurer Zeit ganz außer Gebrauch 
gelommen. In früheren Jahrhunderten wurde [pmeinen« vermöge 

einer damaligen Bedeutung häufig in anlautendem Gleichtklang 
(alliterierend) mit »minnen« verbunden: »daß ich dich mehr und 

allermeift minne und meine«; »dai man zum erjten und legten 

— Gott meine und minne.« Ferner jagt Dr. Martin Luther 
in feinem großen Katechismus bei der Erflärung des jechiten 

1) Mit »jtehenbleibender Schrift« hieß es vor Einführung der 
Stereotypie, um anzudeuten, dak der Schriftfaß aufgehoben werde, 
alfo bei neuer Auflage nicht von neuem geſeht werden müjje (Eufer). 
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Gebots: »Mann und Weib follen für allen Dingen in Liebe und 

Eintracht bei einander wohnen, daß eins das andere von Herzen 
und mit ganzer Treue meine.« Desgleichen heit es in einem 
ZTraugebet der ermeuerten preußiichen Agende: — »bah fie eins 
ander von Herzen meinen. Und endlich finden wir in dem 
ſchÿnen Liede Zinzendorfs (1700 — 1760) »Herz und Herz vereint 
zufammen« (Nr. 217 des württb. Geſangbuchs) im 6. Vers: »Ach 

du holder freund, vereine beine dir geweihte Schar, daß fie fich 
jo herzlich meine, wie's bein lepter Wille war.« Das Herz unfres 

Sängers Schentendorf (1783 — 1817) erfüllte bräutliche Liebe zur 
Freiheit, »dem füßen Engelbild, deſſen ftllle® Weben wonnig 

uns durchdringte. Es ſcheint mir von Wert, daß auf dieſe Be- 

deutung von »meinen«, die jeit hundert Jahren ganz außer Ges 
brauch gekommen und dem jebigen Geſchlecht zum großen Teil 

unbefannt geworden ijt, bei Gelegenheit in Schule und Vereinen 
aufmerfjam gemacht werde. 

Stuttgart. Morig Seller. 

Goethe und die Fremdwörter. 

Zu dem Wufjag von TH. Matthias (Nr. 3, Sp. 65 ff.) 
»&oeihe und die Fremdwörter nad den Neubearbeitungen jeiner 

Werle« darf ich vielleicht bemerken, daß jchon vor 10 Jahren 

Oberlehrer Karl Heidt in der wifjenichaftlichen Abhandlung, die 

bem Sahresbericht des Kgl. Gymnafiums zu Trier über das 
Schuljahr 1892,93 beigegeben iſt, nachwies, wie Goethe bei der 
zweiten Bearbeitung von 1773 viele Fremdwörter im Göh durch 
deutſche Ausdrüde erfepte; wahrhaftig nicht zum Schaden jeines 

Stüdes! Ohne diefe Arbeit zu fennen, habe ich in der von 

Karl Erbe herausgegebenen, jet eingegangenen Zeitichrift: Süd- 
deutiche Blätter für höhere UnterrichtSanftalten, 1895, Nr. 5 

(mit einem Nadıtrag in Nr. 6), unter dem Titel: ⸗Goethes Göt 

und die Fremdwörter« dieſelbe Sache behandelt. Einige Ergäns 
zungen werden nicht unmwillfommen fein. 

Matthias Führt an, daß Goethe das »Neihamusje« von 1771 

und 1773 im Jahre 1787 durch Reichslnappe« erfept habe; 

bei ber leften Bearbeitung von 1804 erfeßte er auch diejes wieder 

und zwar durch »Reihsdrurer«. Es ijt dies mohl der befie 

Beweis von Goethes Sorgfalt. Aber es lafien ſich noch mehr 

Beifpiele anführen. 

1771, 1773. 

&.27:; mit ein paar Bouteils mit einer Flaſche Bein. 
len Bein 

1771; 1773. 1787. 

S.79: ſagte meine Commiffion legte meine Commiſſion ab. 

1804. 

bracht ih Gruß und Anliegen. 

1771; 1773; 1787. 1804. 

&.117: in diefer Ertremität im diefer bänglichen Lage. 

&. 140: gemejjene Ordre gemefjenen Befehl. 

©. 153: fie beliberiren einen ſie find um einen Hauptmann 

zum Hauptmann verlegen. 

&.156: Diskurſe Verhandlungen. 

Auch ſonſt läßt sich der Baechtoldſchen Ausgabe") allerlei 

Lehrreiches entnehmen, z. B. daß der Spradjiehler ⸗3wo Beine« 

neben den zwo Händen nur in der Ausgabe von 1787 getilgt, 

1) Goethes Böp von Berlichingen in dreifacher Geſtalt, her— 
ausgegeben von Jacob Baechtold. Zweite Ausgabe. Freiburg i. B., 
3. €. B. Mohr, 1888. Preis auf 1.# herabgejegt. 

9% 
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d.h. in »zwey« umgewandelt if. Das »8« der Mehrzahl in 

Worten wie »Jungens, Mädels, Fräuleins, Cherubs« iſt 1787 

regelmäßig getilgt, für das lepte Wort ift Cherubim gefegt. 

Als Ichrreiches Beiſpiel für die befannte Streitfrage über die 

Beitenfolge im abhängigen Sage möge angeführt werben: 

S.182: Wie fie wartet, horcht auf dem Boten, der ihr bie 

Nachricht brächte: er ift tobt. So 1773 und 1804; dagegen 

1787: der ihr die Nachricht bringe. 

Maulbronn. Eb. Reftle. 

Dorfiker. 

Einem Beſucher des Schaufpielhaufes in Berlin fiel es bei 

einer Aufführung von Goethes »Egmont« auf, daß bei der Ber 

lefung des Todesurteild im legten Aufzuge der Darfteller des 

Silva von der Schlufformel: »Begeben Brüfjel am... 

Ferdinand, Herzog von Alba, Vorſitzer des Gerichts 

der Zwölfe« bie fünf legten Worte weglieg — vielleicht wurden 

auch noch die Worte » Ferdinand« bis »Alba« nicht mitgeſprochen. 

Es fam auf diefe Weife gar nicht zur Kenntnis der Zuhörer, 

daß ein von Alba niedergefeßtes, ihm allerdings dienſtwilliges 

»Gericht« jih in dem durh Alba als Vorfiger vollzogenen 

Urteile zu dieſem befannt habe, und wer die vorher von Silva 
erwähnten »gerechten Richter fein. Was der Dichter mitteilen 

wollte, kam alfo dabei nicht zum genügenden Ausdruck. Biel 
leicht wollte Goethe auch gerade durd die Wahl des vlämi- 
hen Wortes »voorzittere in feiner Weife andeuten, daß das Ge- 

richt al3 mit Niederländern befegt zu denfen it. Betrübt über 

die »Erdrofjelunge ded Wortes »BVorfigere, das jener Beſucher 

des Schaufpielhaufes vor dem üblicheren »Borfitenden« begünftigt, 

und nad) dem Spruche: »da8 Wort jie jollen lajjen ftahn«, konnte 

er ſich's nicht verjagen, deswegen bei der Generalintendantur ber 
Königlichen Schaufpiele in Berlin vorftellig zu werden. Er er 

hielt darauf unter dem 12. Februar 1902 in einer liebenstwürbi- 

gen Zufchrift des Herrn Oberregifjeurs Mar Grube die erwünſchte 

Mitteilung, dak der »Borjigere in feine Nedte wieder 

eingejeßt worden jei und in künftigen Borjtellungen des 

»Ggmont« nicht fehlen werde. KB. 

Rleine Mitteilungen. 

Ein Liederbuch für Spradvereine iſt unter dem Titel 
»Deutiher Sange im Selbjtverlage des Deutichen Sprach 
vereined zu Thorn joeben erjchienen. Es enthält 100 fangbare 
Gedichte, darunter die befanntejten und beliebtejten Stubenten=- 

und Wanbers, Voll: und WVaterlandslieder, deren Texte durch— 

gehends auf Grund der Quellen forgfältig geprüft worden find, 

aber aud) jolche, die von den Beitrebungen des Sprachvereins 

handeln, die lepteren aus der Sammlung »Deutjcher Sprache 

Eprentranze. Den zahlreichen Zweigvereinen, die unjre Bes 

ftrebungen auch mit geſelligen Unternehmungen zu verknüpfen 

pflegen, wird das handliche Heine Bud) es ermöglichen, auch 
deutjchen Sang für unſre Sache dienjtbar zu machen. Um ben 

Vereinen die Ermwerbung bes Buches zu einem billigeren Preiſe 
zu fihern, bat ber Geſamtvorſtand in Verlin das Unternehmen 

durch einen namhaften Beitrag zu den Herjtellungätoften unter- 

ftügt. Näheres darüber ift in der Anzeige auf Sp. 272 zu erjehen. 
— Gcheimrat Prof. Dr. Franz Neuleaur bat zu einem 

Sammelwerk »Für unjer Heim! Bunte Spenden deuticher Dichter 
und Denker der Gegenwart für das deutjde Schriftftellerheim in 

Jena« einen Auffag über Spracjragen und Sprachklagen bei: 
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gefteuert, der jhon im voraus von mehreren Zeitungen abgedrudt 

worden ift, Darin wird, wie die Kölnifhe Zeitung in Nr. 636 

vom 15. Auguſt ausführt, >leider ein Vorurteil, das fih noch 

manchmal gegen den Allgemeinen Deutihen Sprachverein erhebt, 

durch einige einleitende Bemerkungen genährt, in denen ber Ber- 

einstätigteit vorgehalten wird, daf fie ſich zu einjeitig auf bie 

Fremdwörterfrage eritrede. Die Zeitichrift ded Vereins bemeift 

durch ihre Mannigfaltigkeit, da dieſe Behauptung nicht mehr 

ſtichhaltig ift, wenn fie es, als Vorwurf genommen, überhaupt 

jemals geweſen. Beginnen mußte der Verein feine Arbeit für 

die Reinheit und Schünheit unjrer Sprade in einer recht augens 

fälligen Weife, mit der Bekämpfung eines Übeljtandes, der nicht 
nur weit verbreitet war, jondern auch großen Vollskreiſen als 

ein leicht erfennbares Piel hingeitellt werden fonnte. Beſſer als 
die ſchwerer verftändliden und fich zu ſehr ins einzelne zerftreuen- 

den grammatiichen Fragen entiprad jenen beiden Bedingungen 

das Fremdwörterunweſen, bei dem fich überdies noch der Bortell 

bot, daß die deutiche Seele durch den Gegenfap zum Fremden 

in Schwingung geießt werden konnte. Wie oft waren auch im 
neuerer Zeit vereinzelte Stimmen gegen dieſe Schändung unjrer 

Sprache laut geworden! So fällte eine der reifſten deutſchen 

Schriftftellerinnen, die von tiefem Wahrheitäbrang erfüllte Yanııy 

Lewald, in ihrer Lebensgejchichte folgendes Urteil über die Gräfin 
Hahn: ‚Meben der inneren Unfittlichfeit in ihren Romanen war 

der geſchmackloſe Leichtfinn, mit welchem die deutſche Sprade 

gehandhabt und in einen wahren Miihmajh von Fremdwörtern 

verwandelt wurde, in meinen Mugen eine wahre Sünde gegen 
den heiligen Geift unjrer Mutterjpradhe; eine Sunde, gegen welde 

man um jo mehr einzujchreiten hatte, da es ſehr verlodend für 
die Halbbildung war, fi durch den Gebrauch des " Salon» 
Jargons' die Allüren' der Vornehmen anzueignen.‘ Ähnliche 

Ausſprüche waren gewiß nicht jelten; viele Schriftiteller, mande 

Zeitungen waren eifrig bemüht, die Sprache rein zu halten; aber 

ein durchgreifender Erfolg, ein Erfolg, der einer großen Menge 
überflüffiger Fremdwörter, die noch vor dreißig Jahren ‚en vogue‘ 
und hoch „äftimiert* waren, den Stempel bes Veralteten, Zopfigen 

aufgebrüct hat, war erit dem gejammelten Wirten des Sprad- 

verein® beichieden. Der Weg zu mweitern, gewiß ebenjo wichtigen 
Beitrebungen war damit gebahnt und ift aud) eifrig bejchritten 

worden.« So weit die gewiß richtigen Bemerkungen der Kölniſchen 

Beitung, die daran eine jachverjtändige und eingehende Beſprechung 

der Reuleaurihen Sprachfragen knüpft. 

In der Tat ift ja der Sprachverein genau in dem von Neuleaug 

gewünfchten Sinne um die Pflege der Mutterfprache ſchon längit 

unausgefept bemüht, ja gerade auch die in dem Reuleauxſchen 
Aufſahe beiprodhenen Fragen (z.B. über die Nachſilbe iſch und 

über die Vernachläffigung der Deklination) find in der Zeitſchrift 
wiederholt und teilmeife ausführlich behandelt worden. Reuleaurt 

Kenntnis über den Sprachverein ift viel zu mangelhaft, als daß 
er ihm, wie er doch bemüht ſcheint, gerecht werden fönnte. Auf 
bie irrigen Bemerkungen über die vorjährigen Verdeutſchungs- 

verfuche des Berliner Jweigvereind ſoll gar fein Gewicht gelegt 

werden; aber die Angaben über die Stellung des Vereins zu 

einer »Sprachafademiee find fajt abentewerlic; zu nennen. Der 

Tatbeftand wäre aus den Veröffentliungen des Spradvereind 
leicht zu ermitteln geweſen. 

Wenn Neuleaurd Warnungen vor der deflinationslofen 

»Nufitnaderiprahee und andern Sprachſünden, wenn jelne 
Mahnungen an die »Pilichten gegen die Mutterfprache« in dem 
Kreife, an dem jich feine Schrift wendet, wirtiam werden, fo laun 

der Sprachverein, im dejien Spuren er überall wandelt, damit 
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nur zufrieden fein. Auch darin stimmen wir ihm lebhaft zu, daß 

ed jhlimm wäre, wenn bie Bewegung, wie er zu bemerfen 
glaubt, nachgelaſſen hätte, namentlich in den weiteren reifen 
bed Publitumse, wenn für unfre Mühlen die »Waffer nicht 

mehr jtrömen wollten umd verdunſten follten«e. Aber wir ftimmen 
ihm mit recht leichtem Herzen bei, und warum? das wird mad) 

den Mitteilungen und Zahlen des legten Jahresberichts (vgl. be= 
fonder8 Sp. 241) wohl begreiflich fein. 

— Im Deutjchen Reichsanzeiger find jept, Nr. 185 vom 8. Aug., 

bie Ergebniffe der Volkszählung in Bezug auf die Mutterſprache 
veröffentlicht worden. Bon der Gejamtbevölferung des Deutſchen 

Reiches — auch große Zeitungen jagen dafür jonderbarermeije 
Deutjchlands —, die ſich am 1. Dezember 1900 auf 56367178 
belief, fprechen Deutich als Mutteriprache 92°, d.h. 51883131, 
Deutih und eine Fremdſprache 0,5%, d.h. 252918, nur frembs 

ipradjig ſind 7,5%, d. 5. 4231129 Perſonen. Diefe letzteren ver- 
teifen fich nad) Abzug von 14535, die ſich in den geringften Beträgen 
zeriplittern, der Neihe nad) jo: 1. Polen 3086489, 2. Franzojen 
211679, 3. Mafuren 142049, 4. Dänen und Norweger 141061, 
5. Littauer 106305, 6. Safjuben 100213, 7. Wenden 93032, 

8. Holländer 80361, 9. Italiener 65930, 10. Mähren 64382, 
11. Tſchechen 43016, 12. Friefen 20677, 13. Engländer 20217, 
14. Wallonen 11872, 15. Rufen 9617, 16. Schweden 8998, 

17. Ungarn 8158, 18. Spanier 2059, 19. Portugiefen 479. Bon 

den Zweiſprachlern verdienen befondere Aufmerkiamkeit die Rolen, 

die auch Hier mit 169634 den Anfang machen, die Franzoſen 

(oben an 2., hier aber erft an 4. Stelle) mit 9356, die Dünen 

(oben an 4., hier an 8. Stelle) mit 4212. Die verhäftnismähig 

höchſte Zahl Auchdeuticher, nämlich 23779, ftellen die Wenden, 

ſcheinen alfo, ſoweit man das aus dem Zahlenverhältnis der Boll: 
wenden zu ben Halbwenden beurteilen darf, gegen die Annahme der 
deutfchen Spradye am nachgiebigiten zu jein, während die Kaſſuben 

mit der verhältnismäßig niedrigften Zahl Muchdenticher (nur 1652, 
aljo wenig über der BVollfafjuben) ihre Sprache am zähejten 
feitgalten. Nur die Staliener ftehen ihnen darin nahe, die 1236 

Halbdeutſche, alfo fast '/,, neben fi) haben; aber hier ſpielen be— 

fondere Umſtände herein, wie das ganz ungewöhnliche, mehr als 

ſechsſache Übergewicht der männlichen Vollitaliener anzeigt. Dann 
fteigt das Verhältnis der Halb zu den Ganzfremden gleich auf 
etwa "/,, bei friefen und Dänen, auf etwa '/,, bei den Mähren, 
etwa *"/,, den Franzoſen, während die Bolen mit '/,, etwas unter 

dem Durchſchnitt und alle übrigen darüber ftehen bis, wie gejagt, 
zu den Wenden; bei ihnen erreichen die Auchdeutjchen über ’/, 

von der Zahl der nur wendiſch redenden Bevölferung. Lehrreich 
tit auch das Verhältnis der Engländer, neben ben nur engliſch 
redenden 20217 find 2220 zweiſprachig. Wenn die gleichen Er: 
hebungen in England gemadt würden, könnten mir ſchwerlich 
darauf rechnen, daß ſich von den Deutichen dort auf einen Halb- 

engländer immer zehn allein zur deutſchen Mutterfprache betennten. 

— Die Koblenzer Zeitung erinnert, anfnüpfend an unire 
Mitteilung über die Deutſche Dichter-Gedädhtnis-Stiftung (Sp. 214 
ber vor, Nr.), an ein hübſches Gediht van Hoffs, das vor fünf 

Jahren ſchon, als für ein Stormdentmal in Hufum geiammelt 

wurde, den Gedanken ausgeſprochen hat, daß es wichtiger iſt, 

unfre großen Dichter durch Verbreitung ihrer Meifterwerte ala 

durch jteinerne oder eherne Denkmäler zu ehren. Die frijchen 

Berje, »An den Borjtand eines Leſezirkels« überjchrieben, lauten: 

Für Storm ein Dentmal — ber Gedanke, 
Sagt Ihr, jei ganz nach Eurem Ein, 
Und gerne gäbet Ihr zwei blanfe 
Neichhsdoppelfronen dafür bin. 
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Manch eins von feinen Meiiterjtüden 
ft noch in Eurer Bücherei. 

auft, kauft! Das würd’ ihn mehr entzüden, 
Als wenn Ahr tragt zum Dentmal bei. 

— Aus der guten alten Zeit. Paftor Conring im Amte 
Kampen gibt 1758 einem amtlichen Schreiben an feinen Fird- 

lichen Vorgeſetzten folgende Aufichrift: 

A monsieur Meier Surintendant general des affaires eccle- 
siastiques de S. A. Sm® Msgr le Duc regnant de Brounsvic- 

Lunebourg 
ex officio Brounsvic. 

— Fortſchritte. Seit Jahren ift die Eifenbabnverwaltung 
erfolgreich bejtrebt, ſremdſprachliche Bezeichnungen, bie entbehrlich 

find, zu befeitigen. Mit Hinweis darauf wendete ſich ein Mit- 

glied des Sprachvereins an die Eijenbahndireltion Berlin, bat 

um Änderung einer Aufichrift auf dem Bahnhof Friedrihshagen 
und erhielt ſchon am nädjten Tage zufagenden Beſcheid. — Der 

Vürgermeifter von Beed bei Nuhrort hat nach dem Mufterftatut 
der mem zu errichtenden ewerbegerichte ein ſolches für feine 

Stadtverwaltung aufgejtellt, aber ſämtliche Fremdwörter verdeutſcht 
und dazu die Genehmigung der Auflichttbehörde erhalten. — Die 
Hamburger Hypothekenbank hat mit der Ausgabe ihrer bis 

1910 unlündbaren Pfandbriefe mehrere ſprachliche Berbefjerungen 

eingeführt. Statut ift durch Sapung, Controle pag. durch Kontrol- 

buch Seite erjept, vor allen Dingen aber an Stelle von Talon 

zum Couponbogen Erneuerungsſchein zum Zinsfcheinbogen getreten, 
und dementipreihend find auch die Coupons in Zinsicheine ums 

getauft worden. Schließlich ftand früher auf der Rüchkſeite der 

Binsicheine: Statutariſch jind die Koupons nicht mortificirbar 

($ 8 u. 61), jeßt heit es: Zinsſcheine können nicht für fraftlos 

erklärt werden. Nur Valuta — Ser. — No. — Litt. — 4 Procent 

pro anno — al pari und aud das Wort präfentieren find ftehen 

geblieben, warten aber hoffentlich nur auf die nächſte Gelegenheit, 

um ebenfalls zu verſchwinden. 

— Unter den 25 Gafthöfen im Wasgau, die wiederholt in 
ber Zeitichrift empfohlen wurden (vgl. Sp. 238 vor. Nr.), weil fie 
für deutjche Reiſende deutſche Bedienung, deutſche Speifelarte, 

Speijenfolge und Rechnung zugeſagt hatten, find die beiden fol- 

genden zu ftreichen: Drei Ähren bei Kolmar: Hotel zu den drei 
Ahren umd Hotel zu den drei Königen. In biefen Gajthöfen 
findet die deutſche Sprache nicht die Berüdfihtigung, die deutjche 

Neifende mit Fug und Medit erwarten dürfen. Borftellungen 

über die jtörende Franzöſelei blieben unbeantwortet. 

Bücherſchau. 

Das Deutſchtum in Elſaß-Lothringen. Bon Reichs 

gerichtsrat Dr. Julius Peterſen. Münden, I. F. Lehmanns 

Verlag, 1902. 138 S. 2,40 .#. 
Woran liegt es, daß das Neichsland noch nicht in dem Um— 

fange deutſch geworden iſt, wie man es früher gehofft hatte, und 
welche Mittel find geeignet, die Verdeutſchung zu beichleunigen? 
Diefe Fragen jucht der Verfafjer, der von 1871 bis 1 im 
Elijah gelebt hat und daher ein gründlicher Kenner der Verhält- 
nifje iit, zu beantworten. Für und am mictigiten von den ans 
ziehenden und fejlelnden Ausführungen find die Bemerkungen, die 
ſich auf die Spradverhältnifie beziehen. Das Elijah war jeit der 
Mitte des 5. Jahrhunderts im dauernden Befig der Alemannen. 
Seit dem Vertrage von Verdun ein Vejtandteil Lothringens, 
wurde es 870 durd) den Vertrag von Meerjen Ludwig dem Deuiſchen 
übermwiejen und hat von da an bis zum Weitfäliichen Frieden 
unbejtritten dem Deutjchen Meiche zugebört. Demnach hat es 
auch im geijtigen Leben Deutſchlands nad) den verichiedenften Rich: 
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tungen eine bebeutende Stellung eingenommen. Insbeſondere 
hatte es lange Zeit eine Führerftelle auf dem Gebiete der Literatur 
(Otfrieb, ber Glichefaere, Gottfried von Strakburg, Ses 
baftian Brant, Johann Filhart u. v. a.). So war das Elſaß, 
als es franzöjiich wurde, ein durchaus deutjches Land, in dem 
nur deutich geiprochen wurde. Lothringen, das gleichfalls durch 
ben Vertrag von Meerfen an Ludwig den Deutihen er iſt ber 
Hauptſache nad von Franken befiedelt worden. Hier behaupteten 
ſich aber die Heltoromanen in weiterem Umfange Es entitand 
eine Sprachgrenze, die im 10. Jahrhundert ſchon eine fejte Ge— 
ftalt angenommen und feitdem nur geringe Anderungen erfahren 
hat. So wurbe denn bei ber Verwaltung des Herzogtums Lothringen 
ſchon frühe zwiſchen franzöfiihem und Deutiem Spradhgebiet 
untericieden. Während in dem größeren Teil des Herzogtums 
das Franzöſiſche Amtsſprache war, wurde in dem beutichredenden 
Teile des Landes von den Beamten mit ber Bevölterung deutſch 
verhandelt. Als darauf, zum Teil durch den Weftjäliichen Frieden, 
zum Zeil durch Beiegung zur Friedenszeit und die Friedensſchlüſſe 
von Ryswik (1697) und Wien (1738), Elfah: Lothringen unter 
franzöfiihe Herrichaft gefommen war, wurde davon zunächſt die 
deutsche Sprache wenig berührt. Die Megierung machte zwar ver: 
ichiedene Verjuche, der jranzöfiichen Sprade raſcher Eingang zu 
verichaffen. Insbeſondere wurde durch mehrere im Jahre 1 
erlafiene Verordnungen bie ——— Gerichtsſprache eingeführt. 
Dieſe Verſuche blieben aber erſolglos, weil die Bevöllerung, ins— 
beſondere die auf dem Lande, an ihrer Mutterſprache feſthielt. 
Da eine allgemeine Schulpflicht nicht bejtand, hatte die Regierun 
feine geeignete Handhabe für die Anwendung von Zwang, un 
den wiederholten Ermahnungen, doch befier für die Verbreitung 
der franzöfiihen Sprache zu forgen, wurde von den Behörden 
entgegengebalten, e3 fehle an Lehrern, die diejer Sprache mächtig 
feien. Zwar verbreitete fih unter den Gebildeten im Laufe der 
Zeit allmählich die Kenninis der franzöfiihen Sprache; aber es 
ging damit ſehr langjam vorwärts. Als Marie Antoinette im 
Jahre 1770 auf ihrer Durchreife in Strahburg mit einer frangö- 
jiichen Rede begrüßt werden follte, erſuchte man die Univerſität, 
»einen Herm Profeffor zu finden, jo ber franzöfiichen Sprache 
wohl fundig feie. Und nod im Jahre 1789 jchrieb der Eng: 
länder Arthur Foung, der damald von Paris nad Straßbu 
reifte, im Elſaß ſei nicht einer unter Hundert, der Sramöfe 
ſpreche. In der unter dem or bes Altuars Salzmann tagens 
den Gejellichaft, der Goethe und Lenz angehörten und die lepterer 
zu einer Geſellſchaft für deutiche Sprache zu geftalten juchte, wurde 
nur deutſch geiprochen, tie ja Goethe in Straßburg nach jeiner 
eignen Angabe alles Tranzojentums ledig geworden iſt. Ja, 
Lenz fonnte die Elſäſſer ala Deutjche begrüßen und auffordern, 
der deutichen Sprache, die den mütterlichen Boden ihres Geiſtes 
bilde, aud) fünftig treu zu bleiben. Seit der frangöfiichen Revo— 
Iution aber, deren Schlagworte auch im Elſaß zündeten, änderten 
ſich die Verhältniſſe. Allmählich wurde die bfänglichfeit für 
die deutſche Literatur abgejhwächt, insbejondere beeinträdhtigte 
ber ſich allmählich immer mehr verbreitende Gebrauch des Franzö— 
ſiſchen als Umgangsſprache die Fähigleit zu eignen —— 
in beutfcher Sprache. NIS beſonders wirfjam erwies ſich in den 
höheren Schulen feit der Regierung Louis Philipps die Verord— 
zung: daß die Schüler den Unterricht im Rechnen, in Erdfunde, 
in Geſchichte u. a. ragen ausſchließlich in franzöfiicher Sprache 
erhalten ſollten. Und wie im mündlichen Verkehr, ſo gewann 
die franzöſiſche Sprache auch in andrer Beziehung Boden. Man 
era fih daran, frangöfiihe Beitungen zu leſen, und die im 
tande Herausgegebenen Blätter erjcienen entweder ausſchließlich 

oder wenigitend nebenher in ge Ser Sprade. Nur wenige 
wie Arnold, Stöber, Scneegans, Mühl u. a. pflegten noch deutiche 
Dichtung und hielten an der deutſchen Mutterſprache feit; aber 
aud) ihr Kreis wurde immer Meiner, An dem 1850er Jahren 
begann fich das heranmwachiende Gejchlecht feiner Mutteriprache zu 
— Nur in der Maſſe der Beböllerung behauptete ſich nicht 
bloß auf dem Lande, fondern auch in den Städten bie deutfche 

Sprache ald bejondere Mundart, und noch 1565 nabm man in 
Dentichlotbringen gegen den Verſuch, die deutiche Sprache auszus 
rotten, kräftig eg und führte in einer an den Kaiſer Napoleon 
ge. Eingabe Beſchwerde darüber, daß man die deutiche 
prade aus den Primärjchulen verdrängen wolle. Immerhin 

wurde die jranzöfiihe Sprache mehr und mehr zur Umgangsſprache 
für die Gebildeten, und inäbelondere bei Sehriftfichen A 
bediente man jich ihrer im weiteften Umfange. 
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So fam es, dab die Deutfchen, ald ber Krieg von 1870,71 
beendigt war, nicht mehr ein ganz deutſches Land vorfanden, 
jondern die Bevölferung zum großen Teil verwelſcht war. Sie 
deutichem Weſen und deutjchen Anichauumgen wieder zuzuführen, 
wurden eine Meihe von Einrichtungen getroffen, unter denen be 
fonder8 die auf die Schule bezüglichen hier hervorzuheben find, 
— wurde der Schulzwang und im deutſchen Gebiet der 

nterricht in der deutſchen Sprache eingeführt, in der Vollsſchule 
auch Unterricht in der franzöfiichen Sprache nicht vorgejehen. In 
frangöfiichen und in gemiichten Sprachgebieten wurde anders ver- 
fahren. Hier darf in ſolchen Klafjen, deren Schüler alle franzö- 
fi reden, ganz in franzöfiiher Sprache unterrichtet werden. Geit 
längerer Zeit hat ſich aber herauggejtellt, daß der gefamte Unters 
riht nirgends in franzöfiiher Sprade erteilt zu werden braucht. 
Im übrigen unterichted man je nach der Kenninis der deutichen 
Sprade in den einzelnen Gebieten drei Gruppen von Schulen: 
das eigentliche franzöfiice Schulgebiet mit O—25°/, von Schul⸗ 
findern, die von deutichredenden Eltern abjtammen, das beutiche 
Spracdhgebiet mit über 75%, derartiger Kinder, umd das gemiichte 
Gebiet mit mehr als 25°, aber weniger als 75°, von Kindern 
deutjchredender Eltern. Am erjten wie im legten Schulgebiet 
wird im franzöfiicher und im beuticher Sprache Unterricht erteilt. 
Aber auch fonjt mußte die Regierung darauf bedacht fein, ber 
beutichen Sprache weitere Ausde ver zu verihaffen. So wurde 
die Beichäftsiprache für die Verhandlungen vor Gericht und vor 
den Notaren Deutſch. Much die Erlajje der Verwaltungsbehörben 
fowie die von ihmen aufzunehmenden Protofolle find in deuticher 
Sprache abzufaffen, wenn auch in den Qandesteilen mit über« 
wiegen franzöfiichredender Bevöllerung dem Erlaſſe eine franzö— 
ſiſche Überfegung beigefügt werden fan. Much wegen der Strafen- 
und Firmenſchilder find feit 1888 Verordnungen erlafjen. Auf- 
ſchriften im franzöſiſcher Sprache jind innerhalb des deutichen 
Sprachgebiets nur dann neben den beutichen zu geftatten, wenn 
dies durch den internationalen Verkehr geboten ilt. Im jranzös 
fischen Sprachgebiet foll die deutihe Sprache neben der frangd- 
fiihen zur Geltung kommen, insbejondere jollen tie Strafen: 
namen außer den franzöfiichen Bezeichnungen, und zwar entweber 
über oder vor ihnen, in deutiher Sprache in gleicher Größe und 
Beichaffenheit angebracht werben. 

Durch alle diefe Mahnahmen iſt erreicht worden, daß in Gaſt⸗ 
höfen und Läden jegt die deutiche Sprache entichieden vorherricht 
und die Einheimijchen fich zum großen Teil Mühe geben, bie 
deutihe Sprache zu erlernen. Schon 1891 waren in Meß unter 
5152 Boltsfchülern 3479, deren beide Eltern beutich jprachen, 
dagegen nur 1174, deren beide Eltern bloß franzöſiſch redeten. 
Bon den 76 in Eliah-Lothringen herausgegebenen Peitungen 
ericheinen nur 5 in franzöfiiher Sprache. de eine allmäbliche 
Loslöjung der Bevölferung von Frankreich ftattfindet, zeigt ſich 
im Eljah auch darin, daß der Pilege der einheimiichen Munds 
art wieder mehr Liebe und Sorgfalt zugewendet wird. Trotzdem 
fann nicht geleugnet werden, daß noch immer häufig im geichäft: 
lichen wie im Privatleben auch von jolhen Perſonen franzöftic 
geſprochen wird, die der deutſchen Sprache mächtig find. In den 
Erädten wie in ben wohlhabenden und gebildeten Kreiſen auf 
dem Sande wird vielfach, befonders im Oberelfaß, im Haufe 
grundjäglich franzöfifch geiproden, jo daß die Kinder das Hoch⸗ 
deutiche nur unvolllommen erlernen. In anderen reifen herrſcht 
die Anficht, daß die Fähigkeit, ſich in der einen Sprade jo gut 
wie in der andern auszudrüden, ein Vorteil jei, auf den man 
nicht verzichten folle. 

Fragt man ſich nun, wodurd die Verdeutihung der Reichs— 
lande bejdyleunigt werden kann, jo ift nicht zu verfennen, daß die 
Verbreitung der deutihen Sprache ebenfo wichtig ift als die Eins 
führung deutfcher Gefege an Stelle des fremden Rechts. Daher 
ift es wünschenswert, daß auc im Gejchäft&leben und im Privats 
leben die deutfche Sprache in allen Kreijen die Herrichaft erlange. 
Wenn heute auch im deutſchen Spracgebiet noch Geſchäſtsbücher 
in franzöfiicher Sprache gefüßrt und franzöfiichhe Wechſel aus⸗ 
gejtellt, ja wohl noch die Preije in franzöfiicher Währung berechnet 
werden, fo jollte die Negierung wie die altdeutiche Bevölkerung 
diefen Unfug mit allen j Gebote fiehenden Mitteln befämpfen. 
Dazu gehört u. a., daß fein deuticher Kaufmann einen aus dem 
deutichen Sprachgebiet herrührenden in franzöfiicher Sprache aus» 
geitellten Wechjel in Zahlung nimmt und daß die deutiche Kaufe 
mannſchaft fih in Fällen der erwähnten Art in franzöfiider 
Sprache geſchriebene Briefe verbitiet. Wenn noch in einer jehr 
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ben Zahl von Familien, obgleich die Mitglieder der deutjchen 
Ehradie mächtig find, franzöſiſch geiprochen wird, insbejondere 
auch die Kinder daran gewöhnt werben, franzöſiſch zu reden, 
wenn ferner die Beiuchöfarten, die Geburts» und Todesanzeigen uſw. 
franzöfiich abgefaht werden, jo it dies gleichfalls beflagenswert. 
Geradezu unrecht ift e8 aber, wenn die altelſäſſiſchen Beamten im 
Dienste des Landes oder der Gemeinde, bie Geiſtlichen, Lehrer ujw. 
zugeben, daß in ihrem Haufe ohne Not franzöſiſch geſprochen und 
die Jugend an den Gebrauch diefer Sprache gewöhnt wird. Ein 
Ihwädliches Verhalten aber und ein Hajchen nad der Bollsgunft 
auch im Gebrauch der franzöfiichen Sprache feitens der im Reichs— 
lande lebenden Nitdeutichen gegenüber folden Perfonen, die des 
Deutichen mächtig find, iſt ebenfo ſchädlich wie jchroffes, hoch— 
fahrendes Auftreten. Der fortgefepte Gebrauch der franzöſiſchen 
Sprache bildet ein erhebliches Dindernig für die Verdeutſchung 
des Landes, und wenn darin fein Wandel erfolgt, wird man 
noch nad) langer Zeit nicht davon reden können, daß das Land 
ganz deutſch geworden jei. 

Eijenberg S.«A. Mar Erbe. 

Deutiher Sprade Ehrenfranz Bon Pireltor Wirp. 

Bericht des Städtiichen Progymnafiums zu Steele. 1902, 
In warmer und gehobener Spradye betrachtet die Kaiſer— 

eburtötagsrede in Kürze die meientlichen Vorzüge ber deutichen 
‚ gedenft ihres Reichtums, mit dem jie immer wieder 

neue fprachliche Gebilde hervorzuzaubern vermag, ihrer hohen Bild», 
lichkeit, ihrer Uriprünglichleit, in der fie Naturlaute nachahmende 
Börter bildet, und ihrer Fähigkeit fich jedem auszudrüdenden Ges 
banfen und jeder Empfindung aufs innigfte anzupafien. Ein Ver— 
gleich des Wohllauted unfrer Mutterſprache mit anderen Sprachen 
regt Wirk zu der beberzigenswerten Mahnung an, nad Kräften 
durch Seibfterziehung fowohl, wie durch perjünlihe Einwirkung 
auf die und umgebenden Kreife darauf binzuarbeiten, daß mir 
durch jorgfältige Sitege des Stil und Beredlung der Ausſprache 
bie lautliche Wirkung erhöhen. 

Eifenberg S.«A. Mar Erbe. 

Das Not:Teitament... Das Privat:-Teftament... 

Das Militär- und Marine-Tejtament. An 29 Beijpielen 
mit Anmerkungen erläutert von Dr. Albanus, Amtsgerichtsrat. 

6. Aufl. Deligich 1901, Komm.-Berl. v. Reinhold Pabft. 1,50.4. 

Auf diefes Bud, auch in unjrer Zeitjchrift hinzuweiſen, rechts 
igt fich wegen der fichtlichen Beaditung, die fein Berfafjer den 

gen des Sprachvereins gewidmet hat. Man wird darin 
nur wenige entbehrliche Fremdwörter —— und auch den ſich 
nicht auf die Fremdwörter beziehenden Seiten der Sprachreinigung 
2 fnappen, gut verfländlihen Sapbau und leicht lesbare 
nn Genüge geleiftet. Hoffentlich erhebt Fein ⸗Rechts— 

ttere den Vorwurf, daß dad Buch durch feine »zu große 
erjtändlichfeit« allzufehr einer »Lejefibele gleiche! In ſach⸗ 

licher Hinficht möge bier der treffenden Wahl der Beilpiele und 
der vieljeitigen Erläuterung der gewöhnlichen Fälle des Rechts— 
leben® lobend gedacht werden. Nur wolle ber Verſaſſer in einer 
fpäteren Auflage den Lefern nicht eine ſehr nötige Kenntnis vor: 

alten. Auch abgejehen von der Gefahr, die Echtheit eines 
laubigten, nicht vor Richter oder Notar errichteten lepten 

Willens befiritten zu jehen, it das Privat: Teftament — U. 
nennt es auc das »unfeierlidee — Überhaupt ein nur mit 
Borficht zu gebrauchendes Rechtswerlzeug. Verſagt es doch 
überall da, wo öffentlich beglaubigte Urkunden er 
fordert werden, insbejondere in vielen Fällen im Grundftüds- 
und Hypothekenverlehr, auch bei der Reichsbank und anderen Be— 
börben ujw. Der Wert diefer für den größten Teil Deutichlands 
neuen Art der Teftaments: Errichtung wird von den Laien jtarf 
überihägt. — An ſprachlichen Einzelheiten möchte ich folgendes 
erwähnen: auffällig häufig find die Ichwerfälligen Ausdrüde der— 
felbe, desjelben uw. (ftatt er, fie, ihr, fein, dejien, 
diefer) und derjenige, ber (jtatt ber, der oder der, welcher) 
in dem Buche verwendet. S.23 liehe fih Derjenige, weldher 
duch Wer wiedergeben. Statt etwas Weiteres... nicht 
empfiehlt fich nichts Weitered. Bezw. (5.46, 89) wäre beſſer 
duch ober — erjegen. S. 6l iſt legteren (Erblaſſer) zu miß— 
billigen, weil ein »erfterere« fehlt — alfo beſſer: diejen. ©. 105 
findet fich das nicht üble, noch wenig gebräudjliche Rechtswort 
Grunderbredt als Bezeichnung der VBorihriften über die Sons 
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derrechtsfolge in Anerbens (Höferoflen-) Güter, und ©. 109 das 
ebenfalls zu billigende Abfindling (= Abzufindender oder Ab- 
efundener). Ob ſich Verſaſſer nicht im Anſchluß an Leſſing (i. 
ifi. Beibeft 21 ©. 16) die Wörter Tejtamenter, Tejtamen: 

terin (Teftator, Teſtatrix, Teſtaments-Errichter, -in) aneignen 
fönnte? — VBermeidbare Fremdwörter: ©. 3 Praxis (Richter— 
tätigfeit, Beruf u. a.), ©. 53 parterre (im Erdgeſchoß, 
Unterjtod, ebenerdig) Feuerungsmaterial (Brennitofi), 
&.67 event. (nötigenfalls), S. 106 Höfelontralten (Hofvers 
fhreibungen). — &.82 ift gedrudt »Fegelad bei pgamburge«. 
In Neumanns Ortswörterbucd 3. Auflage finde id nur»Begelad« 
(bei Bremen). S. 51 ift ⸗Kürſchners Yerifon des deutichen Reiches« 
(ftatt »Mechtes«) ein Drudfehler. 8. Bruns. 

Seitungsihan. 
Aufſähe in Zeitungen und Beitfchriften. 

Deutſche Erde. Beiträge zur Kenntnis deurichen Vollstums 
allerorten und allerzeiten. Hög. v. Paul Langhans. Gotha, 
J. Perthes (jährl. 6 Hefte, Preis 6.4). Heftl (Mai); 2(Zuli) 1902. 

Obgleich eine neue Zeitjchrift mit neuem Zitel, ift dieſes ver— 
bienftvolle Unternehmen doch nicht ganz neu, ſondern hat als 
Beitandteil des »Beographiichen Anzeigers« bereit3 einen Jahrgan 
hinter jich, der einen Vorſchmach davon gegeben, was nun au 
diefer »Deutjchen Erde · in jelbjtändiger Entfaltung und darum in 
freierer und reicherer eg en geleiitet werden fol. Wir 
lönnen Abſicht und Ziel, Gegenjtand und Wege der »Deutichen 
Erbes ded nähern faum befjer lennzeichnen als im Anſchluß an 
die wohl durchdachte und doc von gehaltener aber fühlbarer Ge— 
miütswärme für den großen Gegenſtand durchwehte Ankündigung. 
Nach diefer dient die »Deutiche Erde« der Sammlung von »Beı- 
trägen zur Geographie des deutichen Menjchen und feiner Kulture; 
Werden, Wachſen und Wandern des deutichen Volles und die 
Ausbreitung feiner geiftigen und fachlichen Kultur auf der ganzen 
Erde« bilden den Gegenjtand der Forichung, die hier zu ihrem 
Rechte kommen fol: »was ng er rear und Bölferfunde, Ges 
ſchichts⸗ und Spradforihung, Vollslunde und Statiftit, Kultur > 
und Wirtfchaftsgefchichte, Nedyts- und Staatswiſſenſchaft, Schrift⸗ 
tum und Kunſt zur Kenntnis deuticher Bolls- und Stammes- 
eigenart beijteuern«, will die »Deutihe Erdee zu einem neuen 

iſſenszweige, der Deutichfunde, zuſammenfaſſen. Sie will das 
neue erreichen durch eigene Auffäge, befonders aber durch Berichte 
über Forſchungen und Arbeiten; auf jtreng wiſſenſchaftlicher Grund⸗ 
lage ruhend, lien die Mitteilungen doch nad) Inhalt und Form 
jedem ebildeten verflänblich jein. 200 Mitarbeiter hat der um 
ie Deutſchtunde ſchon jo hoch verdiente Herausg. Paul Langhans 

um ſich gefchart, in dem Verzeichnis finden wir jajt alle Namen, 
die der Humdige hier erwarten wird, auch mehrere Mitglieder des 
Deutichen Sprachvereins und jeines Bejamtvorftandes. Unſer Ver: 
ein muß die »Deutiche Erde« freudig begrüßen, weil ja aud 
die deuiſche Sprachſorſchung zu Worte kommen joll, natür- 
Lich nicht im jeder ihrer Arbeiten und Fragen, ſondern mur 
fo weit fie geeignet find, die Kenntnis deuticher Bolld» und 
Stammesart und die geographiich = geichichtlichen —— unſe⸗ 
res Volles und ſeiner Siämme, ſowie der Deutſchen im Auslande 
u fördern. So fallen Mitteilungen, wie die, welche unſere Zeits 
hrift ‚vom Machtbereich der deutihen Sprade‘ bringt, oder die 
Tätigkeit, die unjer Verein jüngſt zur Erhaltung der deutſchen 
Sprade in Deutih-Südweitafrifa zu entfalten begonnen hat, 
durchaus auch in den Rahmen dejjen, dem die »Deutiche Erbes 
ihre Aufmerlſamleit zuwenden will. Wir haben mit ihr und ihren 
Bielen aber nicht bloß ſolche einzelne Berührungspuntlte, 
jondern das fette Ziel ift Hier und dort dasſelbe: auch die »Deutich- 
hunde« fann als ein jelbitändiger Wiſſenſchaftszweig ihre innerſte 
Berechtigung und ihre Seele mur darin finden, daß fie Wiſſen— 
ihaft vom Eignen, vom eignen Lande und Volfe und feinen 
Lebentäußerungen ift, die Wiljenjchaft, von der ihr großer Bahns 
brecher Jakob Grimm bekannte: »Ich bin des fejten Glaubens, 
dab die Erkenntnis des Einheimischen unjer die würdigite und 
beiljamjte umd aller ausländiihen Wiſſenſchaft vorzuziehen iſt. 
Auf das Vaterland find wir von Natur gewiefen, und nichts 
anderes vermögen mir mit unjern angebornen Gaben in foldyem 
Maße und jo jicher begreifen zu lernen«. Der Allgemeine Deutſche 
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Sprachverein wendet feine Beitrebungen einem weſentlichen Teile 
diefes Eigenbefiges unſres Voltes zu, der Sprache. Er hat ſich 
um Ziele geiegt, die deutſche Sprache, ihre Reinheit und Schön— 
eit, nicht in erjter Reihe wiſſenſchaftlich a ergründen und Mars 

zuftellen, wohl aber bie fiheren wiflenichaftlichen Ertenntnifie ins 
Volt zu tragen und ihm zu einem lebendigen Befig zu machen, 
aus dem die Liebe und Hochſchäßzung der Mutteriprache, und 
damit beren — Pflege als Frucht erwartet wird. Auch 
ber »Deutichen Erde« ſteht nicht die deutſchlundliche Forſchung 
ſelbſt in erſter Reihe, ſondern deren Zuſammenfaſſung und Ver— 
mittlung an weitere Kreiſe. Auch ſie wird alſo zu der Erreichung 
des Zieles beitragen, das der Sprachverein in feiner erſten Sapung 
für ſich aufgeſlellt hat: zur Stärkung des deutſchen Volls bewüßt⸗ 
ſeins, das ja nur auf dem Boden des Wiſſens vom deutſchen 
Bolte, jeinen Febensäußerungen und Betätigungen erwachſen kann. 

Wir bedürfen joldrer Zujammenfafjung der beutichfundlichen 
rihungen, und wenn ihnen aud) einmal das Glüd beichieden jein 

ollte, eine einheitliche Leitung und Organijation zu erhalten, wie 
fie »ausländijcher Wifienihaft« (um mit Jatob Grimm zu reden) jo 
leicht, einheimischer aber meiſt ſchwer zu teil wird, jo wäre damit 
ein Biel erreicht, das jegt freilich noc in grauer Ferne zu liegen 
fcheint. Hat nicht einmal der Gedanke, für die wijjenichaftliche 
Erforfhung und für die Pflege unferer Sprache einen Mittelpuntt 
u ſchafſen, der von Mitgliedern des Sprachvereins und anderen 
eit anderthalb Jahren erörtert worden iſt (vgl. Beihefte, 3. Reihe, 
©. 317 ff.), bisher irgend einen jichtbaren Erfolg gehabt, jo wird 
eine »Akademie jür das Deutichtume, wie jie jüngjt ——— 
worden, in der nüchſten Zukunft wohl noch weniger Ausfichten 
haben. Aber ganz zu verzweifeln brauchen wir doch nicht, daß 
von dieſen Gebanten und Blänen bereinft manches in die Wirklichkeit 
übergeführt wird; ein Erjaß mag uns vor der Hand die » Deutiche 
Erde« fein. Für Mitglieder unferes Vereins ift auf dieler auch noch 
darım gut wohnen, weil auf ihr rein und gut deutſch geſprochen 
werden ſoll. Eo jet fie ihrer freundlichen und eingehenden Be— 
achtung nacdhdrüdlich empfohlen. 

Auf einzelnes aus dem Inhalt einzugehen, wird fich fpäter 
Gelegenheit finden. Raul Pletſch. 

Adalbert Stifter als Stilkünjtler. Bon Auguſt Sauer. 
— Eonberabdrud aus ber Feſiſchrift des Vereins für Gefchichte 
der Deutichen in Böhmen. Prag 1902, 

Es wird auf die Sorgfalt aufmerfjam gemadt, mit der Stifter 
feine Erzählungen umgearbeitet und nicht blof jtofflich verändert, 
fondern auch Ipralic gefeilt hat. Zu dem Zwecke wird die 
ältere Faſſung von vier Studien mit der neuen Geſamtaus— 
gabe von Stifter Werten verglihen und dabei das Bejtreben 
nachgewieien, in der Verwendung der anfangs noch zahlreichen 
Fremdwörter Maß zur halten, fie entweder ganz zu ftreichen oder 
au umjchreiben oder zu erjegen. So heiht es jtatt der anfäng- 
ihen Ausdrüde Abjurdität, Eolorit, Moment, obitinat, 
erotifh, Horizont, Zaftlojigleit fpäter Ungereimtheit, 
Farbe, Nugenblid, halsſtarrig, fremd oder fremdlän— 
diſch, Geſichtskreis oder Geſichtsſaum oder Himmels oder 
Erdenrand, Ungehörigfeit ujw. Wan ſieht, daß der Dichter 
nicht gedanlenlos überjegt, jondern in jeinjter —— 
des Zuſammenhangs für ein und denſelben fremden Au * 
gem verjchiedenartigen Erjap wählt, während anderſelts aud) vers 
ichiedene Fremdwörter zu einem beutjchen Ausdruck zujammen- 
geihmnolgen find. ECharalter und Perſon werden Weien, 
elifat und manierlich artig u.a. Hier und da vergreift fich 

der Dichter wohl auch. So erſcheint die Wiedergabe von Parla— 
mentsreben durch Staatöverfammlungsreden ebenjowenig glüdlich, 
wie bie von diplomatifches Talent durd) Unterhandeltalent. In— 
befien muß man ihn von dem Vorwurf des Eifernd doch frei- 
iprehen. Er bat nicht nur quite, jondern auch jchlechte Fremd— 
wörter ſtehen lafien. Reſtaurateur, Konzept, Affekt u. a. hätten 
gar wohl eine Verdeutſchung vertragen. Trohdem zeigt der Aufs 
jap, daß ſich Stifterd Sorgfalt den von anderen beobachteten 
Ipradreinigenden Bemühungen eines Goethe und Freytag würdig 
an bie Seite jtellt. (Vgl. Ep. 267.) 

Menih und Tier in der Sprache des Gewerbes, 
Bon R. Preiſer. Huldigungsichriit des fürftlihen Gymnaſiums 
zu Gera zum 70. Geburtstag Fürſt Heinrichs XIV. 1902. ©. 59ff. 

Der Aufjag Stellt die »techniihen Ausdrüde«, d.h. die ges 
werblidhen Benennungen eines Stoffes, einer Stoffveränderung, 
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eines Werkzeugs, einer Vorrichtung oder eines Verfahrens zu- 
fammen, die vom Menichen und vom Xiere entnommen find, 
und zerfällt in zwei Teile, den Mebehen » Aufbau eines menſch⸗ 
lich =tieriichen Leibes aus techniichen Ausdrüden« und defien Lebenäs 
beichreibung und die Aufzählung der ins Gewerbe herübergenommenen 
Namen von Menichen umd Tieren. Der erite Teil führt uns vor, 
in welchen unzähligen Beziehungen die Ausdrüde Körper, Aber, 
Haar, Kopf und alle anderen Körperteile mit ihren Verrichtungen 
wie jaugen, weinen, fpeien uf. tm gewerblichen Leben verwendet 
werben, was bie menschlichen Beziehungen entnommenen Aus— 
drücde wie Vater, Mutter, Edler, König, Tanzmeifter, Mönch u. a. 
in den verſchiedenen Gewerben zu bedeuten haben und wo ſich 
in der Sprache der Gewerbe Wendungen finden, die ſich an 
Deubgeait, Kleidungsjtüde oder ſonſtige Gebrauchägegenjtände 
anjchliefen. Der zweite Teil handelt von der Übertragung von 
Menſchen- und Tiernamen auf das Gewerbe. Au den erjteren 

bien die faule Grete, die Sirene der Schiffe, der Dieteric, 
(uguftin und Cicero (Schriftgröken im Buchdrud) und ans 

unjern Tagen ber lange Tom, die Bezeihnung für die weit 
tragenden Burengeihüge. Bon ben legteren ſei aus der großen 
Menge nur einzelnes herausgehoben: Igel (ſtachlige Mafchinen- 
walze w.a.), Bär (Rammtlop), Hund (Bergwerfiwagen), Wolf 
(Reih- und Reinigungsmaſchine), Fuchs (Krankheit des Hopfens), 
Kate (Geldgurt), Haſe (Schrotleiter am Rollwagen), Sänfefühchen 
(Anführungszeichen) ufw. uſw. Weitaus die Mehrzahl von ihnen 
ift der einheimijchen Tierwelt entnommen. Die meiften Bilder 
finden fich in der Sprache des Bauhandwerfers, des Bergmann, 
des Matrojen und des Weberd. Wenn, wie aus der Sammlung 
hervorgeht, die Tierbilder der gewerblichen Sprache bedauerlicher- 
weife im Laufe der Zeit immer ſpärlicher —— ſind, ſo mag 
das ;.T. feinen Grund darin haben, daß neue Stoffe und 
Werkzeuge von jo einfacher Beichaffenbeit wie die altbergebradten, 
deren Art und Gejtalt die bildliche Benennung erleichterte, nicht 
mehr oder nur felten gefunden und erfunden werden. Der 
Hauptgrund liegt jedoch zweifellos in der bei uns mehr und mehr 
überbandnehmenden Gewohnheit, neu Entdedtem oder Erfundenem 
frembipradhliche Benennungen zu geben, und das fällt häufig 
enug mit Eitelkeit und Gejchmadlojigteit de Namengebers zu- 
ammen. 

Firlefanz, Duirlequitich, Tripstrille. Bon DO. Weiſe. 
— Zeitichrift für deutiche Wortforihung, herausgegeben von 
Friedric Kluge, III. Band 1.u. 2. Heft, S. 122 ff. 

Die drei Ausdrüde zujammen zu behandeln, berechtigt nicht 
nur ihre Bedeutungsverwandticajt, jondern auc die Gleichheit 
ihrer Bildung; denn alle drei find Zuſammenſetzungen, beren 
beide Bejtandteile alliterieren. »Duirlequitich« bezeichnet zunächit 
einen unfieten Menihen; ſodann wird es aber auch in Bezug 
auf Örtlichleiten gebraucht, in denen derartige Menſchen wohnen, 
und erhält ſchließlich den Sinn eines Ortes, der in üblem Rufe 
jteht, wie Schilda oder Krähwinkel. Zu erklären ift es aus 
quirlen, eine quirlartige Bewegung vornehmen, und quiticen, 
bin und bergeben. In »Trirlefanz« jcheint der zweite Teil des 
Wortes Narr zu bedeuten, während firle wohl flink, zappelig, 
fahrig if. Doc verftehen wir unter Firlefanz nicht bloß einen 
närrischen Menfchen, fondern auch das, was ein alberner Menſch 
zu treiben pflegt, Narrenspojjen; endlid) drückt es einen Tanz 
aus, wie ja firlen auch fich drehen bebeutet. »Tripstrille« zeigt 
in der Bedeutung Ähnlichkeit mit Duirlequitih. Denn man ver- 
jteht darunter jowohl eine Berfon wie einen Ort, beides mit 
etwas fomijhem Anſtrich. Als Ort verwendet man den Aus— 
drucd immer ald Abmweifung auf unnüte fragen, meift mit Hins 
zufügung einer weiteren Beitimmung: nad Tr., wo die Hunde 
mit dem Schwanze bellen, oder wo jie Narren feil halten, oder 
nach Tr. auf die Pelzmühle, wo man die alten Weiber mahlt. 
Zur Erklärung des Nusdruds hat man Bezeichnungen ähnlich 
flingender Orte herangezogen wie Triptis im Weimarſchen, 
Treffentrill im Württembergiihen, fälſchlich aber wohl jchon des= 
halb, weil ja Tripstrill auch eine Perſon bezeichnen kann. Biel: 
mebr ift wohl die Entitehung ähnlich wie bei Quirlequitſch und 
Firleſanz aus zwei Beitwortitämmen zu erflären: tripichen, vers 
wandt mit trippeln, geichäftig hin und herlaufen, befonders um 
zu jchwagen, und drillen, dreben. So erklärt jih au, daß ber 
Ausdruck gem bei abmweilenden oder ausmweichenden Antworten 
verwendet wird: nad Zripstrille gehen heißt eben an einen Ort 
gehen, wo man viel ſchwatzt und auszufundicaften ſucht und 
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alfo durch läftige Fragen quält und wo man driflt, d.h. nicht 
zur Ruhe kommen läßt. 

Bur Sprahbewegung von heute. Bon Dr. Bünther 

Saalfeld. — Täglihe Rundihau vom 23. Juni 1902. 

Verdeutſchungen. Vorſchläge von Dr. J. Ernſt Wülfing 
(Bonn). — Tagliche Rundſchau vom 3. u. 4. Januar 1002. 

Obwohl ſich der Verfaſſer deſſen bewußt iſt, daß von allen 
Vorſchlägen zu Verdeutſchungen von Fremdwörtern nur wenige 
Gnade vor den Mugen der Offentlichteit finden, meint er doc), 
daß fie anregend wirlen und Anftoh zu erneutem Nachdenten auf 
diefem Gebiete geben. In dieſem Sinne bringt er denn eine Reihe 
von Vorſchlägen, für deren Beurteilung er davor warıt, ſich alls 
— in die Wurzeln des Wortes zu vergraben und vergrübeln. 

an fol fie nur danach prüfen, ob fie kurz und jchlagend den 
oder wenigſtens einen Kernpunkt des Fremdwortes treffend wieber« 
geben und auf den eriten Blid das erkennen lafjen, was fie be— 
zeichnen follen. 

»Süddeutſcher, wehre dich beiner Sprade!« Bon Dr, 
Ostar Haujer. — Schwäbiſcher Merkur vom 5. März 1902. 

Die Furt, zu verpreußen, erftredt fich bei einzelnen ängjt- 
lichen ütern Schwabens auch auf die Sprache. Unter der 
obigen Überſchrift hat Prof. Neftle im Schw. M. einen Notichrei 
erlajjen, in dem er vor der Länge des Selbjtlautes in »gib«, dem 
auslautenden e im Wenz-falle, und dem nicht im ü umgelauteten u 
warnt. Ihm zur Seite tritt als erg ein Ungenannter, 
der ih g as »läjtige, jammervoll überflüffige, unichöne und 
durch aus törichte Schlußse« wendet. Ihnen gegenüber macht nun 
Dr. Haujer, 5. T. unterjtügt von der Schriftleitung des Schw. M., 
darauf aufmerffam, daß e8 feinem Menſchen einfällt, die Beſehls— 
form von bem mit geben auf gleicher Stufe ftehenden leien »lid« 
Statt »fiede zu bilden, daß man das Bejtreben, abzuidjleifen und 
die Spracdformen immer mehr verarmen zu laſſen, nicht nod) 
weiter unterftügen jollte, und daß der Gebrauch des u, aljo die 
Hemmung des Umlauts, mie Innebrud gegenüber Brügge u. a. 

ige, nic nteberbeutjch fei, ſondern fich beionders in Oberdeutich- 
and zeige. 

Sprade und Spradlaune. 
Poſt vom 23. April 1902, 

Der Aufſatz leidet an einem innen Widerſpruch. Auf der 
einen Seite ftimmt er dem Grundſatze . zu, daß die Pilege 
ber eig eine Pflicht der Dankbarkeit jei, und klagt 
darüber, dab das Kapitel der Fremdwörter mehr ald wünjchens- 
wert ausgiebig jei, auf ber andern fürchtet er mit Nümelin, daß 
die Mutterjprache aufs Ärgfte verwäjiert, verunftaltet, verfümmert 
und verftümmelt würbe, wenn man bie wörter ausmerzen 
wolle. Im Grunde genommen tritt er für die Fremdwörter ein, 
die zum Teil 5 Begriffsunteriheibungen notwendig feien. Gin 
Kampf gegen Windmühlenflügel tft feine Verteidigung der Lehn— 
wörter, gie fein verftändiger Menich auß ber Spradye wirb ent- 
fernen wollen, da wir fie ja in den feltenften Füllen als fremdes 
Sprachgut empfinden. 

Ein Köthener Shulmann bes 18. Jahrhunderts über 

ben Gebrauch des Fremdwortes in der deutſchen Sprade. 

Vortrag, gehalten von Oberlehrer W. Kahle im Deutihen Sprad) 
verein (zu Köthen). — Mania vom 13. Juni 1902. 

C. F. 8. Vetterlein, der von 1758 bis 1842 lebende Reltor 
des Köthener Gymnaſiums, hat nicht nur als Erzieher, jondern 
auch als Pfleger und Kenner der beutichen Literatur feiner Zeit 
viel Anerfennung gefunden. Beſonders hervorzuheben ift eine 

Bon J. Mähly. — Züricher 
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Programmabhenbtung aus dem Jahre 1794: »lÜlber den Gebrauch 
fremder Wörter in der deutihen Sprache«, in ber er jich gegen 
die Fremdwörter wendet. Wenn er auch den Eindringlingen im 
alltäglihen Umgang und in der abgandeinden Schreibart weniger 
ſcha zu Leibe geht, al® wir e8 tun, jo lann er doch mit feinen 
Beitrebungen nah manden Seiten bin als Vorläufer des A. D. 
Sprachvereins angejehen werden. So empfiehlt er die Aufftellung 
eined Verzeichnifies oder eines Heinen Wörterbuch »aller aus— 
ländiſchen Ausdrüde, die in guten Schriften vorlommen und mit 
gehörigen Gründen zur —— oder Beibehaltung vors 
geidlagen werden«e. Damit ſchwebt ihm offenbar eine Art von 
erdeutihungsbüchern vor, wie jie auf Veranlaſſung des A. D. 

Spradjvereing feit einigen Nahren veröffentlicht find und mehr als 
irgend eine andere Einrichtung des Spradwereins zur Neinigung 
unſrer Sprache und — zur Verbreitung der Grundſätze des 
Vereins beigetragen haben. 

Altertümlihes in der Entwidlung des Neuhoch— 
beutjchen. Bon Dr. H. Peters. — Deutſche Welt vom 19. Jan. 
1902. 

Als Gründe für die Erhaltung des Alten werben angegeben: 
bie re zweier Wörter zu einem einheitlichen Wort, 
die jefte Verbindung eines Hauptwortes mit einem Berhältnis- 
wort, die Einſchließung einer Form in eine jeititehende Redens— 
art, die Bezeichnung eines Beionderen im Gegenſatz zur allgemeinen 
Verwendung des Wortes, gelehrte Einwirkung, aber audı Mangel 
an Gelehrfamkeit, Irrtum und Mißverftändnis. Manche jept 
nicht mehr übliche grammatiiche Formen, aber aucd eine ganze 
Meibe ſonſt untergegangener Worte find auf diefe Weije erhalten 
worden. Beſonders anzichend wegen der Streiflichter, die fie auf 
die Sittengeichichte werfen, jind die legteren. Leben doch oft umjrer 
Altvorderen Einrichtungen und Gebräude, die felbjt verſchwunden 
find, wenigſtens in ihren jprachlihen Bezeichnungen noch fort. 

Übers Meer, Über den Rhein, über die Donau 
ihwören. Bon Amtsridhter a. D. P. Bed. — Didcefanardiv 
von Schwaben Wr. 2, 1902, ©. 297. 

Zu dem bei Grimm im D. Wörterbuch fich findenden Aus— 
drud »über die bi. Evangelien jhwören« iſt aud zu ftellen »übers 
Dieer ichwören« (15. u. 16. Jahrh.), d. 5. eine Wallfahrt ins 
hl. Land für die Seele des Getöteten geloben. Über den Rhein 
oder über die Donau ſchwören dagegen, das ſich ebenjalls in den 
Urkunden des XVI. Jahrh. öfter ander. bedeutet ſchwören, das 
Land bis über den Rhein, die Donau zu meiden. Ebenjo fehlt 
bei Grimm das Schwören auf die Klinge, Dunkel ijt der Auss 
drud »in ein Grüblein, in ein Loc ſchwören«. Bed will ihn 
durch die alte Eitte erklären, beim Schwören Steine ind Wafler 
(alfo vielleicht ein Grüblein, eine Grube, ein Loc) zu werfen, 
und bringt es zulammen mit der Redensart Stein und Bein 
ſchwören. »Nach der Ausbreitung des Chriſtentums geſchah der 
Schwur, indem die eine Hand auf die Reliquien von Heiligen 
(auf Beiner) gelegt wurde. Die Heiden ſchwuren Stein, die 
Ehrijten Bein; und die jtärfften Schwüre nannte man jpäter 
Stein und Bein ſchwören.« 

Spradienredht und Spradenpolitil. Vom Oberbiblio- 
thefar Dr. Hans Paalzow (Marburg). — Die Dftmart Nr. 1, 
1902. 

Gegenüber dem Bejtreben der Polen, ihre Sprache auf allen 
Gebieten des öffentlichen Lebens zur Geltung zu bringen, ijt es 
erade bei den uns allem Anſchein nad im Ojten bevorjtehenden 
rten Kämpfen Heilige Bflicht der Deutichen aller Parteien, mit 

derjelben Zähigfeit ein gemeinfames Ziel zu verfolgen, das tft die 
Erhaltung des deutichnationalen Charakters unſres Reiches. Nun 
haben wir zwar in Preußen das Geſetz von 1876 über die Ges 
ihäftsiprache der Behörden: Die deutjche Sprache tft die aus— 
ichließliche Beichäftsiprache aller Behörden, Beamten und politiichen 
Körperihaften des Staates. Der jchriftliche Verkehr mit ihnen 
findet in deuticher Sprache ftatt. Und in den »Motiven« Heißt 
ed: Ein Staat, der auf das nationale Gepräge Gewicht legt, muB 
die Nationaliprache als ein Wahrzeichen feiner Einheit im ge— 
ſamten öffentlichen Leben zur Anwendung bringen. Umſchließt er 
in feinen Grenzen eine anders redende Bevölkerung, jo kann bie 
Nüdfiht auf die Freiheit der lepteren in der Ausübung und Bes 
nuhung ihres Idioms doc; einmal dahin führen, dieſe andere 
Sprade als eine gleichberechtigte Staatsſprache anzuerkennen ... 
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Indeſſen die gegenwärtigen Bejtimmungen über dad Spradjenredit 
reihen nicht auß; über viele Buntte fehlt e8 an ausbrüdlichen 
Beilimmungen. Es mu bei der Negelung des Sprachenrechts 
von jenem Grundja ausgegangen werden, daß in unſerm ges 
jamten öffentlichen Leben feine andere Sprache herrſchen darf als 
die deutjche. Die Ausnahmen, die hiervon zuzulaffen fein möchten, 
müfjen genau durch das Gejep beftimmt me und dürfen nicht 
dem freien Ermefjen irgend welcher Behörden überlafien bleiben, 
bie fi) jeßt vielfach von dem Bejtreben leiten lafjen, ihre befon= 
deren Geſchäfte bequem umd leicht abzumwideln, und nicht von dem 
Bewuhtfein erfüllt find, daf fie auch den beutichen Staat zu ver— 
treten und die deutiche Nationalität in jeder Weile zu fürdern haben. 
Und einheitli mu das Sprachenrecht für den ganzen Staat 
jein. Es darf nicht vorfommen, dat in Weitfalen Beſtimmungen 
erlafjen werden, deren Beobachtung im Often nicht verlangt 4 

Eijenberg ©. -1. Dar Erbe. 

Aus den Sweigvereinen. 

Elberfeld. In der Junifipung des Zweigvereind Elberfeld 
entwarf Brof. Buchruder ein feflelndes Bild von dem Leben und 
Wirken Adalbert Stifterd. 7. Niegiche, jo führte er aus, 
tannte und liebte Stifters Werke jeit früher Jugend und zählte 
einen Roman Stifterö »zu dem wenigen, was von deutſcher Brofa 
wert jei, immer und immer wieder gelejen zu werben.« 
find zwar die Urteile bedeutender Männer bäu genug recht ans 
fechtbar, aber immerhin tönnen fie wohl als Fingerzeige dienen. 
Adalbert Stifter (fein Taufname war Wibert), geb. 1805, ein 
Sohn des Böhmer Waldes, ift namentlich in Ufterreich viel ges 
lejen worden, neuerdings ift er leider einigermaßen in Bergefiens 
beit geraten. Er war Gm 35 Jahre alt, als jeine jchriftitelles 
rifche Tätigkeit begann, zunäcjt ein wenig auf Jean Paulichen 
Wegen, bald aber auf durchaus neuer Bahn, die ihn jchmell zu 
Anertennung, Anjehen und Ehren führte. Meiſt liegt in der 
Verſchmelzung der Handlung mit einer liebevollen und künſt— 
leriſchen Naturichilderung der eigentliche Heiz jeiner Erzählungen. 
Gern ſchildert er Kinderliebe, beionders das Verhältnis des Vaters 
u Töchtern, das beichauliche Leben ganzer Famillen und nad 
— entſchloſſenen optimiſtiſchen Art das Leben am liebſten von 
der harmloſen Seite. Doch fehlen ihm auch andere Töne nicht, 
ja man trifft ſogar auf Stellen, durch die er offenbar auf Niegiche 
anregend gemirtt hat. Die Sprache handhabt er als Meiſter, 
und bejonders fällt auf, dab er ſich Überflüffiger Fremdwörter 
ganz und gar enthält, jo dak er geradezu ald ein Vorläufer des 
Sprachvere ns angeſehen werden muß (vergl. Sp. 263). lm ein 
Bild von feiner Terififtelleriicien Art zu geben, las der Vor— 
tragende einige Abſchnitte aus den »Studien« und den »Bunten 
Steinen« vor, die auf alle Zuhörer einen tiefen Eindrud machten. 
Anregend wie der Vortrag war auch die ſich daran jchließende 
Erörterung. 

Briejtaften. 

Herm Frh. v. 6. ..., Königsberg i.Pr. »Honfret« im 
— Sinne, z. B. »konkrete Verwendung eines Wortes«, 
ürfte ſich allerdings durch die ſonſt üblichen Verdeutſchungen, 

wie »finnlih, anſchaulich, greifbar« ufw., kaum wiedergeben (allen 
Es bleibt hier nichts übrig, ald an die Erjekung von »Konkre— 
tum« burh »Dingname« anzufnüpfen und demgemäß jo zu 
umjcreiben: »ein Wort wird ald Dingname verwendet« ujm., 
wie es auch in der Brieflaftenantwort an Herrn v. K. auf Sp. 157 
d.%., von der Sie ausgeben, geſchehen ift: »fonfret, d. h. ala 
Dingnamen zu verwenden.« 

Herrn 9. W...., Chemnig. Die von weiblichen Fluß: 
namen auf e gebildeten —— —— ſich ſchlechter⸗ 
dings nicht über einen Kamm jceren. n es in Leipzig und 
überhaupt in Sachſen üblich iſt, »Bleihenburg, Barthen: 
ſtraße« uſw. zu fagen, jo darf das nicht verallgemeinert werden. 
Der Harzer wird ſich jein »Bodetal, Ilſetal« ujm. nicht nehmen 
fafien, und »Themjebrüde, Rhonegletſcher« uſw. find ganz 
allgemein gebräuchlich. Wie jehr der Spracdgebraudy hier im 
einzelnen ſchwankt, erfieht man aus dem Nebeneinander von »Ilſe— 
tale und »Aljenburge, »Bobdetals und »Bodfeld«. 
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ift aber zu berüdfichtigen, daß »Aljenburg« und » Bodfeld« alt- 
überlieferte, erftarrte Zufammenjegungen find, die ältere Bildungs- 
weilen bewahren. Der heute vorherrichende Gebraud bei leben: 
digen Zufammenfegungen fordert die Bildung ohne n. 

Wie ganz anders das ng hen wa in andern beutichen Landen 
3. (98. 

1901, Ep. 363) erjeben. Wir glauben, dab die auf Sp. 143 be: 
ſprochene Schmitsſche Regel Beachtung verdient, daß ſich aljo nad 
»jolhe« der Gebrauch der ſchwachen Form empfiehlt, ohne daß 
deshalb bie ftarke für fehlerhaft erflärt werben dürfte. 

Ham Th. M...., Stuttgart. Wenn in zu. ein 
Eiſenbahn⸗Kursbuch für Bayern und die angrenzenden Nachbar⸗ 
ftanten« erſcheint, fo liegt hierin unzweifelhaft eine fige 
feit vor. Es iſt biefelbe finnlofe Doppeljegung des gleichen Be- 
griffes, wie jie auch ſonſt zuweilen begegnet, — wenn ein 
Fremdwort im Spiele ift: »treibendes Agens, gleichmäßig unifor⸗ 
miert, Motionsbewegung · u. dgl. 

Herrn H. Kl. . . . Kiel. Die häßliche Neubildung »beflagtiid« 
iſt doch nicht fo ganz neun. Schon im Jahrgange 1895, Sp. 122, 
wird fie von 8. Bruns getadelt. Schöner tit fie freilich durch ihr 
größeres Alter nicht geworden. Sie ift und bleibt eine Iprad- 
widrige Ungeheuerlichkeit. Zudem ift fie durchaus überflüſſig; fie 
läßt jich ſteis ohne Mühe durch den Werfall »des (ber) Bellagten« 
od. dgl. erfegen. 

Herrn E,N...., Oberdrauburg. Die in ben Gebirgen 
Kärntend vorfommenden Ausdrüde »Köpfah« (— Gratverlau, 
Köpfe) und » Plattady« (= plattiges Gewende) enthalten eine alte 
Ableitungdendung =ad, die zur — von Sammelbegriffen 
dient (mbd, -ach, -ahe, ahd. -ahi). So finden ſich ſchon im 
Mittelbochdeutichen dornach, ‚ stüdach ufw. Im bairiſch⸗ 
öfterreichifchen Sprachgebiete find noch heute jolde Bilbungen bes 
ſonders als Bezeichnungen von Ortlichkeiten jehr bäufig, jo aufer 
den beiden obengenannten ⸗»Birlach, Eichach, Stodahe ufw. Aus 
der Schriftſprache gehören bierher »Meifig (mhd. risach), Kehricht 
ſmhd. kerach), Röhricht (mhd. rörach)« und andere auf »icht, in 
denen ein unorganiſches t angewachſen fit. 

Herrn W.P...., Berlin. Die Berwendung des Wortes 
»Stode = Teil eines Haufes (»Stodwerte«) beruht auf der Ber- 
gleihung mit einem Stode (ältere Bedeutung = Baumftumpf, 
Rob) „wie ja die übertragene Anwendung von »Stode« jehr mannigs 
faltig ift. Der Zwieſpalt, der in dem Gebraude von »Stod(merl)« 
bejteht, je nachdem man das Erdgeſchoß mitzählt oder nicht, dürfte 
nicht leicht zu bejeitigen fein, Am cheiten wäre wohl ber Haus— 
befigerverein in der Lage, eine Einigung herbeizuführen. — Für 
P —5 — wird ſich ſchwer eine treffende Verdeuiſchung finden 
laſſen. Aber für » Pfuchologie« kann man doc unbedenklich »Seelen: 
lehre, stundee gebrauchen. Daß der Begriff »Seele« jchmantend 
fit, ericheint uns nicht ala Hinderungsgrund. Sein noch jo gründ: 
licher Piychologe ſcheut fi, von der »Seele«e des Menſchen zu 
iprechen; folglih fann man auch die Wiſſenſchaft von ihr als 
»Scelenlehre« bezeichnen. \ 

Herm F. C. Sch. . . . Franffurta.M. »Mißſtändig« it 
zwar ein jeltene® Wort, aber nicht zu tadeln. Bei Grimm und 
Sanders wirb es aus älteren Schriftftellern, beſonders mehrjach 
aus Mujäus belegt. Aber auch »mißftändlid« würden wir, ob: 
wohl wir es nicht nachweiſen fünnen, nicht anfedhten, weil es 
richtig gebildet ift und in »zujtändlich« eine genaue Entfprediung 
hat. — Die Schreibung »Kantf e« ſcheint und berechtigter zu 
jein als »Flanſche · wenn das Wort, wie wir glauben, eine 
najalierte Nebenform von »Trlaticher ift. In ben maßgebenden 
Büchern für Rechticreibung finden wir es nicht. — Ob »betonteren« 
oder »betonnieren« beſſer ilt, darüber braucht fich ein Deuticher 
den Kopf faum zu zerbrechen. Da aber die amtliche Recht: 

Dabei | 

ichreibung »fantonteren« und »fartonieren« fordert, fo empfiehlt 
es ſich, auch »betonierene zu jchreiben. 

erm K. Fl... ., Falfenau a. d. E. Sie nehmen Anſtoß 
an den beſonders im öjtreichtichen Gefchäftsftife üblichen Ausbrüden: 
»der Gefertigte, Unterfertigte« — der Unterzeichnete. Mit Recht 
bemerken Sie, daß eigentlich mur das Schriftftüd durch Namens: 
unterfchrift »gefertigt«, d. h. fertig gemacht werden kann. * 
bedenke man aber, da zahlreiche Zeitwörter durd; einen Begriff 
taufch auch einen folchen Begrifi ala Ergänzung (Objeft) bei fih 
haben fünnen, der ihnen ihrer uriprünglichen Bedeutung nad nicht 
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zutommt. Dan fann nicht nur jagen: »Eier (aus dem Nefte) 
ausnehmen«, jondern auch »ein Neſt auönehmen«, nidit nur 
»Sadhen (au8 dem Koffer) auspaden«, fondern auch seinen Koffer 
auspaden« ufw. So fann man auch nicht nur »ein Schriftftüd 
unterichreiben, unterzeichnen«, jondern auch »feinen Namen« oder, 
da Name und Perjon als eins ericheinen, »fich jelbit«. So jagt 
ſchon Luther in der Bibelüberjegung: »Alſo unterichrieb fich der 
König Darius« (Daniel 6, 9. Kann man aber »ſich unters 
ichreiben, unterzeichhnene, dann ijt man »der Linterichriebene, 
Unterzeichnete.. Und dasſelbe gilt von dem gleichbedeutenden 
Mais unterfertigen«e. So liegt hier nicht ſowohl »eine offen⸗ 

Zeitfhrift des Allgemeinen Deutſchen Sprahvereind XVIL Jahrgang 1902 Nr. 9 

ertrrung des jpradjlichen Ausdruds« vor, als vielmehr eine | 
dem beutjchen Sprachgeifte entiprechende Weiterbild des Worts 
ebraudyes, die dadurch nicht tadelnswert wird, daß jie auf einen 

Feil des Sprachgebietes beichränkt ericheint. Übrigens ift »der 
—— auch in reichsdeutſchen ſtudentiſchen Kreifen üblich. 
Darin ftimmen wir Ihnen völlig bei, dab man alle dieje 
Ausdrüde, auch »der Unterzeichnete«, am beiten vermeidet und 
durch das ſchlichte, aber kräftige »ich, wir« erjeht. 
würbdelojen Berbergen ber eigenen Perſon, biefem Kennzeichen des 
byzantiniſchen Sanzleiftiles, jcheint uns das Verwerſliche jener 
Wendungen zu liegen. E. S. 

Herrn S. ... Wettin. Daß der $ 263 des Strafgeſetzbuches 
von Vorſpiegelung falſcher Tatſachen · ſpricht, iſt felbit eine un—⸗ 
beſtreitbare ⸗Tafſache · und bei der großen Bedeutung dieſes 
Buches für die Öffentlichkeit auch eine fehr wirtſame. Aus dem 
Gerichtsjaale lann der Ausdrud mehr umd mehr in die Gemein: 
ſprache eindringen und mit der Zeit den Widerftand des Sprad)- 
efühls ganz überwinden. Dann würde man aufhören, mit bem 

Begriffe »Tatfachee da8 Merkmal wirklich Geichehenen, Feſt⸗ 
ftehenden, in Unbezweifelbaren als mwejentlich und notwendig 
u verbinden. Erſte Anſähze dazu find vorhanden. Die richtigen 
—— ſcheinbare, angebliche, vermeintliche Tatſache und 
im Gegenſahz dazu: wirkliche Tatſache, ferner vollendete, nad) 
gewieſene, feſtſtehende, unzweifelhafte, auch fichere Tatſache gaben dazu 
eführt, von noch unbewiejenen, zweifelhaften, unficheren, ja 
En: von nicht beweisbaren Tatjachen zu fprechen, wo es fich um Ans 
> ober Behauptungen handelt, für deren »Tatfächlichkeite 
er Beweis notwendig wäre. Sogar in ben Worten Wielands 

»da ich diefe Tatfachen zum Teil aus dem Munde unverwerflicher 
Zeugen Habe« liegt ſchon eine — nach dieſer Richtun 
hin vor. Und, wie geſagt, es iſt möglich, daß ſich in Zukunſi 
vielleicht gerade unter dem Einfluß der Stelle des Strafgeſetz— 
buches dieſer Bedeutungswanbel des Wortes weiter entwidelt. 
Aber gegenwärtig ftimmt ber gute Spradhgebraud; noch mit Kants 
ebenfalls in den Wörterbüchern angeführter Erklärung bes feiner 
de noch jungen Wortes überein, bie jo lautet: »Wegenjtände 

x Begriffe, deren objektive Realität, es jet durch eine Bernunft 
oder durch Erfahrung ... bewieſen werben lann, find Tatiachen.« 
Eine Tatfache Tann alſo nicht faljch, etwas Falſches keine Tat: 
fache fein, nur unter Umftänden jo ericheinen ober dafür aus: 
gegeben werben; denn in Wahrheit fann fein Begriff fein fon- 
träre® Gegenteil als Merkmal in fich jchließen. 

Nicht ebenfo begrümbet ift Ihr weiteres Bedenlen. Vorſpiegeln 
läßt fih allerdings nur Nichtwirkliches, Falſches, und fo ift der 
Widerſpruch gegen die Wirklichteit ſchon in »Worjpiegelung« ent⸗ 
halten. Uber wie man von unzweifelhaften Tatjachen, zuver— 
läffiger —— echter Treue ſpricht, ſo kann auch hier der 
entfeheibenbe griff verjtärtend hervorgehoben werden in verjchie- 
dener Welſe: Borjpiegelung von Falichem oder faliche, wahrheit- 
wibrige Borjpiegelung ober auch nn angeblicher Tats 
fahen. — Zum Schluß die Bitte, diefen Beſcheld nicht ohne 
weitered ald »unanfechtbar« zu betrachten; denn bier wie in 
andern Fällen werben wir uns unter Umftänden gern damit be— 
gnügen, die Ermittelung des Richtigen nur herbei An zu haben. 

m C. F. D.. .. Oberhauſen. MNeiden« iſi von 
altersher ſchwach abgewandelt worden, ſchon althoch deutſch lautet 
es nidön (nidöm, nidöta, — nidöt), nur das mittelhochdeutſche 
niden iſt meift an liden, miden, schiden, sniden u. a. ange- 
lichen, alfo in die ftarke Konjugation übergegangen, und Reite 
von (niet und geniden) haben ſich bis in 8 Sachſens Zeiten 

erhalten, ja Sanders bringt noch aus Goethe (2, 156 in der 
Cottaſchen 40 bändigen Ausgabe von 1840) eine ſolche Form bei: 
»Du neidft und wird wieder genieden«. ber damit hat es feine 
bejondere Bewandtnis. Heute lommt nur noch mundartlich ver 

In dem | 
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foren das Mittelwort »beniedene vor z. B. ſchleſiſch, für die ges 
bildete Umgangsipradhe hat nur »beneiden, =neibete, beneidet« 
Geltung; die jtarfen Formen könnten höchſtens zu ſcherzhaften 
Wirkungen verwendet werden. 

Herm N,..., Maulbronn. Unter der Überjchrift »Ber- 
mietung von Lädene macht die Stadtpflege und das Hochbauamt 
von Ulm im Ulmer Tagblatt vom 1. Auguſt befannt: »Auf ber 
Area der abgebrodjenen Bebäulichfeiten der Witwe Honold in der 
Platzgaſſe beabficdytigt die Stadtgemeinde 2 Berlaufspavillons 
mit zujammen 3 Läden zu errichten, welche p. 1. Oftober bezieh- 
bar —* Früher ſagte man wenigiiens »das Mreal«, und im 
»feinen Meyer« kann der Zeitungsleier über dieſen Ausdruck 
Aufichluß finden; Area aber findet er dort nicht, und eine recht 
ebildete Frau lad Ara wie Arena. Wozu ein jo leicht erjep- 
res Fremdwort in einer öffentlichen Anzeige? und wozu p. jtatt 

am oder zum? Schwieriger ift es, für Verlauftpavillons einen 
beutihen Erjak vorzuichlagen, da Bude, Stand oder Halle wohl 
nicht einladend genug lauten. So Ihre Zuichrif In den bes 
fannten fremdmwörterbüchern fehlt allerdings, fo ungewöhnlidy es 
it, das lateinifche Wort Area nicht; auch kan es wenigjtens in 
der Uriprache die Bedeutung »Bauplag, Grundfläche haben. Uber 
ohne Hilfe eines lateinischen Wörterbuch! werden das wohl nicht 
viele Leute wiſſen. Das Ulmer Bauamt hätte getroft dafür »auf 
dem Grundftüd« oder nocd einfacher san Stelle« fagen lönnen. 

Herrn 9.8...., Stuttgart. Plauſibel gehört wohl zu 
den vielen jsremdiörtern, die noch vor einem DMenichenalter land» 
läufig waren, jept aber veralten. Der ſchwäbiſche Landbote, der 
in der Stuttgarter Kammer den vermeintlihen Vorwurf, daß er 
einen Antrag babe plaufibel machen wollen, mit Entrüftung zus 
rüdweijen zu müfjen glaubte, hat dadurch nicht nur innerhalb 
bes hohen Haufes jtürmijche race hervorgerufen. Aber was 
mag ihm eigentlich bei feiner Mißdeutung vorgeihwebt haben ? 

Tennistafeln 
auf Bappe gezogen, gegen Witterungseinjluß auf beiden Seiten 
gefirmigt und zum Aufhängen eingerichtet, poftfrei zum Ser 
ftellnngäpreife von 1.4. 

Die gleihen Tafeln unaufgezogen loftenlos. 

Briefbogen 
mit dem Wahlſpruche des Allgemeinen Deutichen Sprachvereins 

100 Stüd, poftfrei: 1,30 „4. 

Die Geihäftsitelle 
bes Allgemeinen Deutſchen Sprachvereins, 

Berlin W30, Mospitrahe 78. 

Yerlag von ©. 2. Schwetfcke und Sohn, Berlin W35. 

Um eine weitere Verbreitung zu ermöglichen, haben wir und 
entfchlofien, folgende Ermäßigung des Ladenpreiſes eins 
treten zu laſſen: 

Unter dem Htrice. 
Bon Berman Riegel, 

weil. Muſeums · Direftor in Braunſchwelg. 
Begründer bes Allgemeinen Deutihen Spradjvereing, 

Bier Bändchen zujammen bezogen 8,— M. 
Preis des einzelnen Bändhens 1,— M. 

Inhalt: Bunte Bilder aus Natur und Xeben: Band. Was ih 
Blbang? — Urbeit und @läd. Enwas von Aunit und Kunftfreumden, — 
—— Alerlei Nora. — Die Herren Tſchechen. — Welhnachts⸗ 
gungen e. — 

m u 

. — Gräfin Rorı n 
Ein Tiſchgeſprach in der Sommerfriſche. — Das Auſternfrühſtüct 

SR in Belgien. — Paris, Erinnerungen und Betrachtungen. — Otter durch 
ne 

t 

(209) 

n der Theme. — Am Strande der Nordier, — Die niederdeutſche 

erungen aus bem päpitlihen Rom. — Garibaldi' Erinnerungen. — 
Der Bapiı im neuen Rom. — Beuel und Barmherzigleit in Jtalten. — Kleine 
Ubenteuer und große Einbrilde in Neapel. 

Wir erjuchen die Mitglieder des Allgemeinen Deutſchen Sprads 
bereins, von biefem günftigen Angebot ergiebigen @ebraud zu machen, 
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Bonifacius- 
Bad Salzsehlir Brunnen, 

Rheumatismus, Steinleiden. 
Ankündienngen dos Bades, ein Heft ärztlicher 

störung, in der Heimnt des Kranken mit grossem Erfolg vorgenommen 
werden kann, werden kostenfrei vorsandt durch die Bade-Verwaltung. [204] | 

Dr. H. Schusters Privat-Lehranstalt J 
Sr. ıe. Leipzig, Sidonienstr.59. zarten. 
Borber. f. Reife: und Prima Prüfung auch für ältere Leute). 
Borber. J. Einjährig: Freiwilligen » Prüfung. 
Borber. }. alle Klaſſen der höheren öffentlichen Schulen. 

Nähere Bedingungen poſtftei. [210] 

Ba1 100 Volks-,II.101 Kommners-, 

„II. 75 Beliebte, IV. 44 Arion, 
„ V. 40 Rhein-, VI. 100 Spiel-, 
„VIL.103Kinder„VIII. Mugend- 
„XI.50Karnervals-, XVI. 80Spiel- 

u. Kinder-, XVII 33 Bariton-, 
„XIX 50 Bass-Lieder für eine 

Singstimme mit Klavier 
begleitung. 

WE/ongers Taschen MtusikAlbum | 

Harzer Loden 
wasserdicht 

Kamelhaarloden, Loden- 
tuch usw. usw. 

unverwüitlich und farbemht 
im Tragen. 

Damenloden von 1,50 4. 
Herrenloden von 8 4 an, 
do; von 12,4, 
Mäntel von 20 „A 
Proben u. Preistifte frei. 

Louis Mewes, 
Blankenburg, Harz, Wr, Il6, 

Erſtes Harzer 
Loden· Spezial Weichäft. 

[202] 

Mit Berüdjichtigung widtigerer 
Mundartz und Fremdwuoͤrter, 

fowie vieler Eigennamen. 
3. Taufend. 

Professor 

P. J. Fuchs: 

Deutsches 

Wörterbuch 
auf etymologischer 

Grundlage. 

Geh. 3,25.4; kart. 3,75.4; 
in Leinen geb. 4.4. 

Ein auch in diefem Blatte 
empfohlenes, ungemein reichhaltiges, 
anz eigenartig und zweckmäßig anges 
egtes, jowie beifpiellos billiges Bud). 

Verlag von Hobbing & Büchle, 
Stuttgart. [194] 

Briefe und Aufendbungen für bie Bereindleltung 
find zu richten am den Borfigenden, 

Geheimen DOberbaurat Otto Sarrazin, Berlins frledenau, 
Kalferallee 117. 

Zeitfhrift des Allgemeinen Deutſchen Sprahvereind XVIL Jahrgang 1902 Mr. 9 

Bekundungen über erzielte Heilarfolge sowie 
Geobrauchsanweisung zur Trinkkur, welche, 
ohne das Bad zu besuchen und ohne Barufs- | 

360 Seiten ftarf. Schreibheft:"Format. | 
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»>>5> 
Soeben eridien: 

Deuffcher Bang. 
Liederbuch für Spradvereine. 

Dr ah hanh —— — 
herausgegeben von 

Dr. Sernhart Maydorn. 
Im Selbitverlage des Deutichen Sprachvereines zu Thorn, 

Zu bexichen durch I. F. Schwartz, Buchbandiung im _Chorn. 

Ladenpreis im Buchhandel 50 Pig. 

(21) 

Für Mitglieder des Spradvereins 
dei Eammelbeitellungen durch die @eihäftsführer der Bwelgvereine unmittelbar 

von I. F. Shwark in Thom ober vom Thorner Auweigvereine 30 Pig- 

OK ge de dd dr 

Bd. IX. 15 beliebte Tänze, 
' „ X. 20 Märsche, XIV. 20 mod. fi 

Tänze, XV. 18Unterhaltungss:. 
für Klarier, XIII. 36 Violin- 
tänze, XII.I. Männerchor-Ar-] S 
bum(144 beliebte), XX .IL.Män- 
nerchor-Album (150 leichte), 

„ XVII. Mandolinenschule 
(deutsch-englisch). 

JederBand'stark hartırı. IWK: 

Im DOftober db. J. beabfichtigen wir im Feftfaal der 
| biefigen Realſchule eine 

Ausftellung 

Dappen-, Familien- und Hriskunde 
der beiden durch die Stadtwappen heraldiſch verwandten 

Rreife Bilferfeld und Belikfd 

zu veranjtalten. In Betracht fommen namentlich: Alle Wappen 
und Stammbäume, Stammbücder, Ehrenbürgerbriefe, Siegel- 
jammlungen, Betichafte, Urkunden und Bücherzeichen („Ex libris*); 
Lebensbejchreibungen, Bildnifje und eigene Handſchriften hervor⸗ 
ragender Berfonen; Anfihten von Orten und Landſchaften; orts⸗ 
geidjichtliche und heimatshumdliche Literatur, Landlarten und Stadt⸗ 
pläne, ferner units und kunjtgewerbliche Gegenftände aller Art 
mit Wappenſchmucdk. 

Wir bitten, geeignete Gegenjtände an ben Kirchenrendanten 
Dbit (Plan 16) gefälligft jenden zu wollen. 

| Die Nugftellungstage werben noch befannt gemadht. 

Der vorſtand des Smeigvereins Bitterfeld. 

Gmpfehlenswerte Büder. 
4. Eremdwörterfrage. 

| runs, Rarl, Die Spradreinigung. Volkstümliche Flugichrift 
mit Liiten von Fremdwortverdeutihungen, deutihen Vornamen 
und ſprachlichen Winfen. Zorgau beim Berfaffer. 0,15 .4. 

Hausding, A., Techniſches Derdeutfhungswörter 
dh haft und Gewerbe (nebft einer Denk- 
hrift: Die Fremdwortfrage). Berlin. 1897. Geb. 2.4. 

Geldiendungen und Beltrittserflärungen (jührlicher Beitrag 3 Mart 
wofür die Heitichrift und fonftige Drudichriften des Bereins geliefert werben) am 
die Weihäftsitelle z. H. des Echapmeilters, 

Berlagsbuchhändler Ferdinand Berggold In Berlin WO, 
Moyürabe 78, 

Briefe und Zufendungen für die Keitichrift am den Sperausgeber, Oberlehrer Dr. Oslar Streicher, in Berlin NW52, Paulftrabe 10, 
Beibeft fr Die Willenfhaftlichen 

für das Werbeamt 
e an Brofefior Dr. Bau! Bletich in Berlin W20, Mopitrabe 12, 

an Dberichrer a, D. Dr. @ünther Saalfeld, Berlin: riedenau, Eponholzitraße 11. 
m — — — — — — — —  —— — * — 

Bär die Schriftleltuug verantwortlich: Dr. Oatat Streicher, Berlin NWE2 Wautitraße 10, — Verlag des Allgem. Deutſchen Epradivereins (F. Berggold) Berlin. 

Druct der Bucdruckerel bes Walſenhaufes In Halle a.b. ©. 



XVII. Jabrgang Ar. 10 Zei chri t Ottober 1902 

Allgemeinen Deutſchen Bprachvereing 
Begründet von Berman Kiegel 

Im Auftrage des Borfiandes herausgegeben von Dr. Oskar $treider 

Die Zeitſchrift kann and durch den Buchhanbdel oder bie Won 
und wird ben Mitgliedern des Allgemeinen Deutihen St für 8.4 jährlich bezogen werben. 

Diefe Zeitſchriſt erſcheint jährlich zmdtfmal, zu Anfang jebes Monats, 
prachvereins unentgeltlich 

geliefert (Sapung 24). 

Inhalt: Der Deutihe Spradverein in der Schule Bon Oberlehrer Dr. Merian Genaft. — Spracvereinlers Leid und Freub. 
Bon Prof. Dr. Rudolf Beer. — Berliner Vornamen. Bon Oberlehrer Dr. Eduard Reuter. — Schriftlelter oder Rebalteur? Bon 
Brofefior Dr. Hermann Dunger, — Nochmals das vergleichende »ald«e. Bon Dr. 3. Emft Wülfing. — »Der beutihe Michel in 
englichen Stulpaamajhen.« Bon Vöhringer. — Kleine Mitteilungen. — Spredjaal. — Zur fung bes Sprachgefühls. — 
Buͤcherſchau. — Zeitungsſchau. — Brieflajten. — Geihäftliches. — Anzeigen. 

einer folhen Mitteilung, und nie hat es da an Aufmerffamteit 
Der Deutibe Sprachverein in der Schule. gefehlt. Das befte Zeichen eines folhen — im der Erziehungs 

Schon öfter iſt in diefen Spalten von der Bebeutung der | kunde als »freifteigendes Intereſſe ⸗ bezeichneten — Anteils ift, 

Schule für die Bejtrebungen des U. D. Spradjvereind die Mede | daß bie Schüler bisweilen jchon daran erinnert haben, daß id; 
gemwejen. Ganz mit Necht; denn was man allenthalben uns | ihnen eine ſolche Mitteilung verſprochen hätte. 

Lehrern zuruft, und was Friedrich Rüdert in feiner Brahmanens Aber darauf befcränte ich die Verwendung der Zeitichrift nicht. 

Weisheit in die Verſe gefaht hat Sobald eine Nummer mit Auffägen fommt, die dem Berftänd- 

»Die Zukunft habet Ihr, Ihr habt das Baterland, niffe und dem Gedanfentreife der Schüler nahe liegen, fo übergebe 
Ihr Habt der Jugend Herz, Erzieher, in der Handb« ich fie einer Klafje zum Lefen. Dann wirb der in Sejevereinen 

muß auch die warmen Freunde unfrer Sache daran denfen fafjen, | Übliche Bettel vorgeflebt mit Namenangabe und Bezeichnung des 
ihon in der Schule, jeder an feinem Teife, mitzuarbeiten am | Empfangs- und Ablieferungstages. Schon bieje Außerlichteiten 
bedeutſamen Werte. loclen an. Den angehenden Rechtsgelehrten lege id) dann etwa 

Ich verdanfe einem früheren Amtsgenoſſen, dem bekannten | >D dieſes Juriftendeutjch!« and Herz, bie künftigen Soldaten ver- 
Sprachſorſcher Prof. Otto Schrader in Jena, den Ratſchlag, weife ich auf die Auffähe Über die neue Felddienſtordnung uff. 

gelegentlich die Zeitichrift des Vereins in die Klaſſe mit: | Das Lejenswerte ift mit Blauftift angeftrihen; es findet ſich oft 
zunehmen und im deutſchen Unterrichte der Oberftufe hier und da | auch im Brieflaften oder in den Bücherbeſprechungen. Kommt 
etwas daraus mitzuteilen. So verwerte er gern ein paar Minuten | dann einmal eine Abhandlung wie bie Kluges über die Gauner- 
auf das Borlefen pafjender Stüde aus der »Schärfung des Sprach ſprache, dann lafje ic einen Schüler einen kurzen Auszug machen 
gefühld«, Diejen fruchtbaren Bedanten nahm ich fofort zu eigenem und darüber berichten. 
Verſuche auf; entjcheidet doch auch im Schulleben nur der Verſuch, Auf diefe Weiſe glaube ich unfrer Sache junge Freunde zu 
der freilich von fo vielen als »Erperiment« überlegen belächelt und | gewinnen. Man muß nur nicht aufdringlich vorgehen. Oft tut 

von den geweibten Stufen der Schule verwiejen wird. Den Rat | ein Scherz mehr als große Brandreden. So lafie ich es mir nicht 
des erfahrenen älteren Freundes habe ich genußt und weiter auß- | entgehen, wenn ich nad Dftern den erſten Oberſekundaner-Auf⸗ 
geitaltet, mir ftet® zur Freude und, wie ich Hoffen darf, dem | faß zurüdgebe, folgende Anmerkung zu machen: »Da leſe ih auf 
Schülern zu einigem Vorteile. Ganz befonders ſchätze ich da die | dem Schildchen »Deutſche Aufläpe«, und wenn ich die erfte Seite 
bewährte Sammlung Zur Schärfung des Spradgefühls, | betrachte, jo fteht da geichrieben: »Index, No., Datum, Thema, 
und nur ungern habe ich fie in einigen der letzten Stüde unfrer | Note. Selm einziges deutſches Wort! Das ift bei deutſchen 
Zeitſchrift vermißt. Sie iſt eine Fundgrube für den Lehrer des | Wrbeiten etwas wenig!« Die Wirkung bleibt gewöhnlich nicht 
Deutichen. Gar oft habe ich diefe Beijpiele zur Hand genommen | aus, und der Erfolg iſt der, dab doch einige das nächte Mal 
bei der Rüdgabe der Aufjäpe. Den Schadtelfag, die Häufung | ſchreiben: »Inhaltsüberfiht, Nummer, Tag der Abgabe, Aufgabe, 
von Berhältniswürtern, papiernen Stil mit »behufs«, dem »erfteren | Urteil.« 
und leßteren« u.a. m. fann man mit Hilfe der oft ſchlagenden Auch in dem kurzen Überblid, den man über das Schrifttum 

Beifpiele und ihrer ſtets maßvollen und jachgemäßen Erläuterung | des 17, Jahrhunderts zu geben pflegt, jollte man bei der Er— 

den Schülern zu abſchreckender Deutlichteit bringen. Wie Har und | wähnung der »Fruchtbringenden Gejellichaft« einen Hinwels auf 

einfach nimmt ſich die gereinigte Faſſung neben der urfprünglichen | den Deutihen Spracdverein nicht unterlafjen, wie ihn aud Mar 

aus! Ganz fürzlich Habe ich bei der Zurückweiſung des Ausdruds | Koch in feiner kurzen Literaturgeichichte in ber Göſchenſchen Samms 

»foziale Gejelihafte aud ein Stück aus dem Aufſatze »Die | fung S. 119 erfrenlicherweife gibt: »Mandjes von den Beftrebungen 
Nahe des Epracgeiftede in der Aprilnummer diejer Zeitfchrift | der Epracgefellihaften des 17. Jahrhunderts hat der Deutiche 

erfolgreih mitgeteilt. Aber auch) ſonſt verwende ich die erften | Sprachverein mit befferer geichichtlicher Einficht in das Weſen 

oder legten fünf Minuten einer deutfchen Stunde gelegentlich zu | der Sprache wieder aufgenommen. Und nocd andere Stellen im 
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beutfchen Unterricht gibt ed, wo man ein fräftiges Wort über bie 

gefunden Grundſätze unfre8 Vereins fagen fann. Möchten folder 
Worte immer mehr in unfren Schulen geſprochen werden! 

Frankfurt a. Main. Dr. Merian-®enaft. 

Sprachvereinlers Leid und Sreud. 

In einer Hellanftalt am Sübabhange bes Thüringer Waldes 
war ed. Man nannte fie freilic, allgemein Sanatorium. Bon 

diefem Namen ging das Geſpräch aus. Ich trat natürlich für 
Hellanftalt ein; auch gegen Krantenheil oder Kranlenheim hatte 
ich nichts einzuwenden. Mber ein großer Zeil ber ZTafelrunde, 

namentlid die Damen, ſchwärmten gewaltig für den volltönigen 
Bierllang Sanatorium, ſchwelgten fürmlid in der melodiſchen 

Volalreihe a-o-i-u und fanden die beutihen Erſatzwörter nicht 

halb fo ſchön. Gegen foldhe Gründe ift befanntlich ſchwer ans 

fämpfen. Ich verjudte es doch, erflärte dad Wohlgefallen an 

folhen fremden Klängen — wohlgemerlt innerhalb beuticher 

Nede — für das Kennzeichen eines verbilbeten Geſchmackes, kurz 
um ich ereiferte mich und redete mic in bie Hihe. Ohne Erfolg. 
Ziemlich verftimmt zog ich mich zurüd, jchlief ſchlecht, ärgerte mic), 
und das um jo mehr, weil ich ja gerade beöhalb in dem Sarı —, 

in der Hellanftalt war, um Mufregungen und Ürger jeder Art 
zu meiben. 

Der nächte Tag aber brachte Troft. Unter den Büchern, die 
ich mitgenommen batte, war ein unlängst erfchienenes Deutiches 
Leſebuch für Handelsfdhulen und verwandte Anftalten, 
herausgegeben von Prof. Herm. Raydt und Oberlehrer 
Dr. Richard Rößger (Leipzig 1902, bei Robert Voigtländer). 

Darin blätterte ih. Schon im Vorworte felfelte ein Satz meine 
Aufmertjamfeit (S. 5): »Die Fremdwörter find, ſoweit es ſich 

tun ließ, ohne die Eigenart des Schrijtftüdes zu verwilchen, aus 

ben Aufjäpen ziemlich vollftändig außgemerzt worben.«e Und ald 
ich weiter las, auch durch die treffliche Auswahl feftgehalten, auf 
jeber Seite war zu merfen, wie emft und treu die Herausgeber 
bemüht geweſen find, ein in jedem Sinne wahrhaft beutiches 

Leſebuch zu fchaffen. Mber damit nicht genug. Der Verleger bes 

Buches, Nobert Voigtländer, fteuert ſelbſt mehrere wertvolle Aufs 
fäße bei, darumter auch einen: Über Fremdwörter (&. 33—37). 
Da wird wader die Fahne des deutichen Spradjvereins geſchwungen. 
Nur ein paar Sähe zum Beweife: »Der feite Wille zur Minde- 
rung und ſchließlichen Musrottung des Fremdwortübels fann nur 

einer Quelle entftrömen: dem nmeubelebten Stolzje auf 
unjer deutſches Volksſtum. Wem diefer Stolz das Herz 

warm macht, den wird er auch zur Arbeit ftärten, die man zu— 

nächſt am fich jelbjt beginnen muß. Ganz leicht iſt fie nicht, und 

mit dem bloßen guten Willen ift fie nod) fange nicht getan. Bus 
nächſt halte man fih an den Grundſatz bes beutichen Sprach— 
vereind: Kein Fremdwort für das, was deutjd gut aus— 

gedrüdt werden kann. Nur muß man nicht meinen, es gäbe 

fein gutes deutſches Wort, wenn einem nicht gleich eines einfällt 

ftatt des auf der Zunge ſchwebenden oder in der Feder ſteckenden 

fremden. Gute Nothelfer find Verbeutihungswörterbücer. Wer 

fi) ihrer anfangs gewifjenhaft bedient, wird bald merten, daß 

Ihm bie fremden Wörter allmählich abhanden fommen und ficd 

gewohnheitämäßig beutjche einftellene. Werben in dem beutichen 

Handelsſchulen die jungen Kaufleute mit jolhem Geiſie erfüllt, 

jo kann es nicht fehlen: fie find dann für ihr ganzes Leben ges 

feit gegen die Mägliche Eitelfeit, die heutzutage gerade die kauf— 

mãnniſche Spradye noch jo vielfach mit unnügen Fremdwörtern 

entftellt. Selbftverftändlich empfahl ich den Voigtländerſchen 

Auffap meinen Gegnerinnen in Sahen Sanatortum oder Heil 

anftalt ſehr angelegentlich, diefe Heine Rache fonnte ich mir dod) 

nicht verjagen. 

Das Schidfal meinte ed gut mit mir. Das nächte Bud, 

das ich zur Hand nahm, waren die Reden und Aufjäße von 

Dr. Richard Richter, Rettor am Sönig » Albert - Gymnafium 

und Profeſſor an der Unwerſität Leipzig (Leipzig 1902, bei 
B. ©. Teubner). Es fit ein Genuß, die erquidliche Friſche der 

Perjönlichteit, die aus diefem Buche fpricht, auf fich wirken zu 

laſſen. Ich habe den Reltor Nichter freilih manchmal gehört, 

und der marfige Klang ber Stimme des Redners erwacht mir 

im Obre, während ich leſe. Aber ich meine mit dem Heraus: 

geber, es entftröme diefen Reden eine Kraft und Wärme, bie 

dem heimgegangenen Verſaſſer auch unter ſolchen, die ihn nicht 

gefannt haben, freunde werben müjje nody übers Grab hinaus. 

Und eben darum freue ich mich doppelt, daß Nichter in einer 

feiner eindringlihen Entlafjungsreden an die zur Hochſchule Abs 
gehenden auch einmal nahdrüdlic Zeugnis ablegt für dem deut: 
ſchen Spracverein und feine Arbeit. Es war Dftern 1885, wo 

er feiner Anſprache an die Abiturienten den Gedanfen zu Grunde 

legte: Ein beredtes Zeugnis eurer Reife, eurer fortgeichrittenen 
Geiſtes- und Herzensbildung wird das Deutic fein, das ihr 

redet. Drei Hauptforderungen jtellt er an das Deutich eine Ge— 
bildeten; Reinheit, Klarheit, Wahrhaftigkeit. Ich gebe den erjten 
Teil wortgetreu wieder, es tit ſchwer daran kürzen. Es heißt ba 
(S. 26): »Medet vor allem ein reines Deutich und werdet das 
durch zu eurem Zeile Hüter der Keufchheit eurer Mutterſprache. 

Das ſtriegswetter ded Jahres 1870 hat, wie ein rechtſchaffenes 

Gerwitter auch die abgelegenen Seitentäler durchfegt, auc auf 

dem Gebiete des Sprachgebrauch luftreinigend gewirkt und neus 
belebend für bie alten Beitrebungen gegen ben Fremdwörter⸗ 

unfug und andere Spracjünden, gegen die grammatijche und 
ftiliftifche Verlotterung unferer Schriftipradie. Es iſt doch auch 

nur folgerichtig, da man, nachdem überall fonjt die Selbjtändig- 

feit wiedergewonnen fit, auch aus der Sprache die häßlichen Spuren 

der einftigen Knechtſchaft, Nacäfferei und Mißachtung des eigenen 

Weſens zu tilgen ſucht, daß man nicht nur in den Erzeugniffen 
der Kunſt und ded Handwerks, in Hausrat und Zimmerjchmud, 
ſondern aud in der nächſten und wichtigſten nationalen Aus: 

ftattung, in der Sprache, ftilvoll zu werden fi bemüht. Das 

lann weder ſchnell noch gründlich geicheben, nachdem ſich durch 

Jahrhunderte die ſprachlichen Unſitten allmählich eingefleiſcht und 

namentlich die Entlehnungen aus der Fremde ſich ſo vollzogen 
haben, daß man, da Trieb und Bedürfnis fehlte, für neue Bes 
griffe aus dem Scape der eigenen Sprache Namen zu ſuchen 

und zu bilden, dem Fremdnamen mit der Sache durch den fort 

dauernden Gebrauch unlöslid) verwachſen lieh. So würde der 

Verſuch, eine vollftändige Sprachreinigung durchzufſihren und gar 
noch in kurzer Zeit, töricht ſein als der Verſuch, die Folgen einer 

langen Kulturentwidlung eines ganzes Volkes mit einem Schlage 
fünftlic aufzuheben. Auch Jalob Grimm fann der Fremdwörter 
nicht entraten, wie jede Seite feiner Schriften zeigt. ber viel 

unnüger, wüſter Ballaft iſt allerdings zu befetigen, und ans 
zulämpfen gegen die namentlich durch das Zeitungswejen ein— 

reißende Liederlichleit in der Vebandlung der Spradie. Jeder, 
der ein gebildeter Deuticher heißen will, ift dabei zur Mitarbeit 

berufen und zwar jo, daß er zuerit bei ſich anfange. So lommt 

die Sache auch an euch. Wenn die leitenden Stände des Volles, 

zu denen ihr doch gehören wollt, Hier nicht mit gutem Beifpiele 

vorangeben, wer foll es fonit tun? Ihr habt die fremben 
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Sprachen gelernt; euch ift neun Jahre fang das Spradys und 

Stilgefühl gejhärft worden; ihr habt die Strenge und Feinfühligfeit 
fennen gelernt, mit welcher die Alten in ihrer beiten Zeit zwiſchen 

Dichtung und Proja im Ausdrucke jchiederi, ben Bau des Sapes 
tunſtooll fügten, in ein Geſchichtswerk jelbjt eines Landsmannes 

Rede wörtlid aufzunehmen mieden, um die Einheit bes Stifes 

nicht zu beeinträchtigen. Wenn ihr nad) einer ſolchen Echulung 

eure Mutterſprache mißhandelt, jo ift euch daS als dolus anzu= 

rechnen — denn ihr müßt verjtehen, was ihr damit tut — nicht 
als culpa, wie dem Halbgebildeten, der betört burch ben abfonders 

lihen Klang des aufgeihnappten Fremdwortes nadjipricht, was 

er nicht verjteht und nicht zu verantworten bat. Und wenn viel- 

leicht einem von euch die in diefen Sätzen liegende Forderung an 
ibn als etwas gar zu Nebenfächliches und Geringfügiges erſcheinen 
follte, im Bergleihe zu den großartigen Zufunftsgedanten und 
Lebensplänen, die jept feine ganze Seele erfüllen, jo mag er ſich 
erinnern laſſen nicht nur an die Motwendigteit ber Treue im 
Kleinen, fondern namentlich auch daran: der funbige Beobaditer, 

dejjen Urteil über dich wertvoll ift, erfennt an ber Feder, die bu 

führſt, und vielleicht ſchon in einem Briefe von wenigen Seiten, 
wes Geiſtes Sind du biſt. Wiljt du ihm nicht ericheinen als 
verichroben und verbildet und unnatürlih und damit auch un— 

deutſch in deinem Weſen, jo jchreibe mit Bedacht und Vorficht 
ein reines Deutich!« 

Der deutihe Sprachverein bat glüdlicherweife in allen Ständen 
und Berufätreifen begeifterte Tyreunde und eifrige Mitarbeiter. 

Indeſſen durch zuftimmende Außerungen aus dem Kreiſe der 
Gejchäftsleute, des Handelsjtandes, und aus bem Bereiche der 

Uaſſiſchen Philologie ijt er, wie mic) dünft, nicht gerade verwöhnt. 

Um fo mehr Anlaß hat er, fich folder Stimmen herzlich zu freuen. 
Darum ſchien es mir der Mühe wert, die Lefer unjerer Zeits 

ſchrift auf die oben genannten zwei Bücher aufmerkfam zu maden. 

Leipzig. Rudolf Beer. 

Berliner Vornamen. 

In ber wilienihaftlihen Beilage zum biesjährigen Jahres— 
bericht des Leifing: Gymnaſiums beſchäftigt fih Dr. Bulver- 

macer mit den Berliner Vornamen. Auf Grundlage von Schülers 

verzeichnifien des Jahres 1900 (teilweife 1901) ftellt er feit, welche 

Namen augenblidlid bei den Berliner Schülern vortommen, d. h. 

vor ungefähr 11 Jahren von den Eltern für ihre Kinder gewählt 
wurden. Dabei untericeidet er die höheren Stände, wie fie durch 

die Bejucher der Gymnaſien und Schülerinnen der höheren Mädchens 

ſchulen vertreten werden, von den breiten Vollsſchichten, wie fie 

die Gemeindeſchulen aufweilen, während Realgymnafien und Real— 

ſchulen nicht in den Kreis der Betrachtung gezogen find. ferner 

fondert er bei diefen Hauptteilen wieder nad) Meligion und Be— 

tenntnie. Wenn num der Verfafjer ſich dabei auf */, der gefamten 
Berliner Schuljugend beichränft hat (bei den höheren Schulen iſt 
. unterfucht worden), jo umfaht dieſes Fünftel immerhin über 

40000 Schüler, und die Ergebnifje würden bei Benutzung bes 

gejamten Stoffes ſich laum ändern, wie an einigen Stichproben 

nachgewieſen wird. 

Aus der reichen Fülle bed Bemerfenäwerten, bad die Nıbeit 

bietet, joll hier nur einiges hervorgehoben werden, was für den 

Spradjverein beionders wichtig iſt, vor allem die Tatjache, dab 

die Anzahl der beutfhen Namen beträchtlich zugenom— 

men bat, am meijten bei den evangelijchen höheren Schülern, 

aber auch jchr jtark bei den jüdifchen Schülern höherer Lehr- 

anftalten; bei Knaben noch mehr als bei Mädchen. Ebenfo hat 

die Bahl der Träger deutfher Mamen erheblich zus 
genommen, 3. ®. ift fie bei der evangeltichen Bevölterung auf 
Gymnaſien jeit etwa dem Jahre 1845 von 57°/, auf 73°, geitiegen, 

bei Gemeindeihilern von 56°, auf 68%,, bei der evangelifchen 
weiblichen Bevölterung auf höheren Schulen von 18%, auf 26%, 
und in Gemeindeichulen jogar von 20%, auf 31,6°%,. 

Dagegen haben fic viele polniſche Namen eingebürgert, bes 
ſonders bei der fatholiichen Bevöllerung. Die Entlehnungen aus 
dem Alten Tejtament find erheblich zurüdgegangen, jelbft unter 
den Schülern der jüdiichen Gemeindeſchulen. Auch franzöfifche 
Vornamen haben von ihrem ſchon jehr geringen Beftande eine 

weitere Einbuße erlitten; am häufigiten finden fie ſich noch in der 
jübifchen Bevölferung. Leider haben fich dafür englifhe Namen 
ftärler verbreitet, beſonders unter der weiblichen Jugend (mie bei 
— Hunden und Pierden! Scriftt.). 

Neue Namen werden zuerft von den Höheren evangeliichen 

Schichten aufgenommen, dann befonder® ſtark von ber jüdiſchen 
Bevölkerung, an britter Stelle von dem breiteren evangelifchen 
Vollsſchichten und an lepter Stelle von der fatholiichen Bevöl- 

ferung, die aljo an ihrem alten Namenvorcat ziemlich beharts 

lich feſthält. 
Unter ben männlichen neueren Namen find 5 von 6, unter 

21 männlihen Modenamen 16 deutich (Arno, Botho, Eitel, Elle⸗ 

hard, Erwin, Frank, Gerhard, Günther, Heinz, Helmut, Her 

bert, Horft, Yothar, Werner, Wolfgang, Wolfram), unter ben 

weiblichen 3 von 7 neueren und 5 von 22 Modenamen (Elfriede, 
Hilda, Hildegard, Irma, Irmgard). 

Mit Wehmut hören wir, daß feit dem Jahre 1100 ungefähr 
neue deutſche Namen nicht mehr gebildet worden find, daß das 

Berftändnis für bie alten größtenteils verloren ift, jo daß heute ſelten 

ein Vorname feiner Bedeutung wegen gegeben wird. Wir können 
uns daher nur dem Wunfce des Verſaſſers anſchließen, daß das 
Neue nicht altes deutſches Erbgut zu ſehr verbränge, und daß das 

Verftändnis für die Namen und der Geſchmack in ihrer Auswahl 

wachſe. Dann kime manch ichöner Name, ber heute ſchwindet 

oder gar verichollen ift, wieder zu verdienten Ehren. Möge auch 

unjer Deutjched Namenbüdlein dazu beitragen, auf daß wir 

bei dieſer Gelegenheit die Bereinsmitglieder von neuem hinmwelfen! 

Berlin. Eduard Reuter. 

Scriftleiter oder Redakteur! 

Gegen bie jept viel gebrauchten Ausdrücke Schriftleiter und 
Schriftleitung wendet ſich E. Löbl in einem geharniſchten Auffape 

der Wiener Abendpojt, der in verjchlebene andre Zeitungen übers 
gegangen iſt.) Er nennt dies >»eine Zwangsverdeutſchung um 
jeden Preise und zwar eine der ſcheußlichſten, die »dem deutichen 

Purismus, der fih mit der nationalen Bewegung ftärfer accens 
tuiert hat (N)«, Ihr Dafein verdante. Das deutſche Wort fei fchlecht, 

das fremde ſei »gut verjtändlich, höchſt jignifilante, »altvers 

traut und innigft verknüpft mit dem Begriffe, den es bezeichnet.« 
Zum Beweife dafür jährt er wörtlich fort: »Wir nennen Homer 

den Redaktor der Vollägefänge, aus denen Ilias und Odyſſee 

entftanben; wir fprechen von den Redaktoren ber Juftinianfchen 

Kodifilation, von ben Redakteuren des Bürgerlichen Geſetz⸗ 
buches. Statt deſſen bietet man ung jept Schriftleiter und Schrift 

leitung.e Eine wunderliche Begründung. Weil Homer früher 

1) Mir liegt ein Abdrud aus der Trterijhen Zeitung vom 
28, Juli 1902 vor, 
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einmal — jebt ift diefe Anfhauung längft überwunden — Re- 

daftor griechiicher Vollsgeſänge genannt wurde, weil die Sammler 
und Herausgeber römiſcher Rechtsbeſtimmungen als Mebaktoren, 
die Bearbeiter des Bürgerlichen Gejegbuches zumeilen, aber nur 

felten, als Redakteure bezeichnet werden, deshalb follen die Ver— 

fafjer und Herausgeber von Zeitungen Redakteure heißen? Mir 

ſcheint denn doch ein recht beträchtlicher Unterſchied in der Sache 
bier vorzuliegen. 

Iſt denn aber der Ausbrud Redakteur wirklich jo »fignififant «, 
fo »plaftiiche, wie Löbl behauptet? Er führt aus, »das jpeci- 

fifhe Amt des Redakteurs fei das Bearbeiten, Feilen, Kürzen, 

Glatten der einlaufenden Beiträge, das Aurichten und Einfügen 
in den Rahmen bes Blattes; er fel der Zufammenfaffende, Ab⸗ 

kürzende, Orbniende.e Mber hat denn ber Nebakteur weiter nichts 

zu tun als eingefandte Beiträge zu kürzen und zuzurichten? Ar— 
beitet er nur mit Schere und Blauftift? Schreibt er nicht aud) 
felbft einmal für feine Zeitung? Er redigtert doc) nicht nur Auf- 
fäge, fondern die Zeitung. Und ein gut redigiertes Blatt ijt doch 
wohl nicht ein gut gelürztes, gut geglättetes, fonbern ein gut ges 
leltetes Blatt. Das ift feine Hauptaufgabe, dem Blatte durch 

eigene Mitarbeit die rechte Leitung zu geben, ihm ben Stempel 
feines Geiftes aufzuprägen; er ſoll der gelitige Führer und Leiter 
feines Blattes jein. Aber Herr Löbl belehrt uns, daß »die eigents 
lichen Redakteure, d. 5. die Redigierenden, dies leineswegs immer 

feien.e Ja wer denn fonit? Mag auc der Eigentümer ober 

Verleger auf die Haltung ſeines Blattes einen gewiſſen Einfluß 
ausüben, für die Offentlichleit ift der Redakteur der Leiter der 
Beitung, er tritt mit feinem Namen für die Haltung jenes Blattes 

ein, er trägt auch ber Behörde gegenüber die WBerantwortung. 
Das Blatt ift fein geijtiges Eigentum. Iſt da nicht der Aus: 
drud Schriftleiter viel bezeichnender und wlirdiger als Redalteur, 
d. 5. »der Abkürzende, Ordnnende«? 

Aber was iſt Schriftleiter und Schriftleitung? Welche 
Schrift wird da geleitet? So fragt Löbl und gibt jofort die Ant- 

wort, daß man hier offenbar an eine Drudicrift, an ein Zeitungs- 

blatt zu bdenten habe. Gewiß mit Recht. Das Wort Schrift 

fann ja auch die Handſchrift und die Druckuchſtaben bezeichnen 

(ogl. Schriftjeger). Und es ift ſogar der Einwand erhoben worden, 

unter Schriftleiter fünne man ſich »den Vorſtand der Druderei, 

den jogenannten Faftore benfen (Beitichr. 1894 Sp. 40), — ber 
dann freilich nicht Schriftleiter, ſondern Schriftjeperleiter oder 

Schriftfegmeiiter heißen müßte. Sicherlich wird in der Ber: 

bindung Schriftleitung jeder Deutſche unwillkürlich an die 

gewöhnlichite Bedeutung bes Wortes denken, wie wir fie ſchon 

aus der Heiligen »Schrifte und ben »Schriften« unjrer Slajr 

fiter fennen. Und wer dächte nicht bei Schriftleiter jofort an 

Schriftiteller und an das neugebildete, aber bereits viel ges 
braudte Schrifttum für Literatur? Auch in Feitichrift, 

Dentihrift, Erbauungsjhriit, Kinderſchrift, Jugend» 

{chrift, Preisſchrift, Spottjchrift, Streitſchrift, Gelegen— 

heitsſchrift finden wir dieſe Bedeutung. Beſonders gebräuchlich 
aber iſt Schrift für ſolche Druckſachen, die in regelmäßigen Zwiſchen⸗ 

räumen ericheinen, wie Woche nichrift, Monatsſchrift, Vier— 

teljahrsſchrift, Halbjahrsſchrift, Jahresſchrift, Zeit— 
ſchrift. Wer an dieſe Bedeutung von Schrift denkt, kann nicht 

einen Augenblick im unklaren darüber ſein, was er ſich unter 

Schriftleitet und Schriftleitung vorzuſtellen habe, zumal wir ja 

mehrere ähnlic; gebildete Wörter beſihen, wie Betriebsleiter und 
Betriebsleitung, Anſtaltsleiter, Schulleiter, Spielleiter, Bereins- 

leiter u.a. Dagegen find Redakteur und Medaktion vollftändige 
Fremdwörter, deren Bedeutung dem Nichtlenner auch nicht vers m nn nn nn nn 
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ftänblicher wird, wenn er ſich klarmacht, dab fie aus dem latei⸗ 

niſchen redigere abgeleitet find. Beide tragen auch äußerlich ihren 

fremden Urfprung zur Schau durch die undeutjche Betonung der 
legten Silbe. »Mebafteur«e erregt außerdem noch durd feine 
frembländiihe Schreibweije Anſtoß, und dad Wort läßt fih aud 

nicht gut eindeutſchen: oder ſoll man wirklich Redaktör jchreiben? 

Wie viel wohllautender find dagegen die gut deutichen Wörter 
Schriftleiter und Schriftleitung? Und Schriftleitung iſt auch noch 

um eine Silbe kũrzer ala Rebattion. 
Aber — »as fagt man denn ftatt bes alten Zeitwortes re 

bigieren«? Go fragt Löbl. »Gagt man: Ich leite Schrift? oder 
ichriftleitet man etwa einen eingelangten Bericht oder Aufiap? 
Ta jteht man vor bem großen Defizite Das »Defizite ift 
nicht fo jchlimm. Löbl felbit gibt die Antwort auf dieſen Ein- 

wand. Der Schriftleiter mu eben ein andres Wort wählen: er 

wirb einen Bericht zurechtmachen oder kürzen, glätten, überarbeiten, 

umgeftalten, drudjeriig machen. Hat er eine Erklärung zu res 
digieren, jo wird er fie abjafien, in Worte faſſen, ausarbeiten, 

jhre Faſſung feftftellen. Seine Zeitung wird er nicht redigieren, 

fondern herausgeben oder leiten. Das Fremdwort ift auch hier, 

wie zumeift, unbejtimmt, vieldeutig. Wählt man einen deutlichen 

Ausdrud, jo wird man gezwungen Mar und beitimmt zu jagen, 
was man meint; und das ift immer ein Vorteil für die Sadıe, 

die man barftellen will. 
Indeſſen mag diefe Neubildung auch noch jo bezeichnend und 

wohllautend fein, immerhin bleibt es fraglich, ob fie Anklang 

findet. Und auch auf Iprachliciem Gebiete, wie überall fonit im 

Leben, entſcheidet ſchließlich der Erſolg. — Er hat entfcieden. 

Wer das Wort gebildet hat, wo es zuerjt gebraucht worden üt, 
entzieht fih unfrer Senntnis. Im unfrer Zeitjchrift ericheint 

»Scriftleitunge zuerst, jchüchtern aujtretend, in einem Aufjak 

vom Jahre 1886, Sp. 30 mit der Bemerkung, dab diejes Wort 
in Oſterreich gebraucht werde. Im Jahre 1888 beſchäftigt ſich 
bereits die Deutiche Preſſe, »da® Organ des deutichen Schrift⸗ 

fteller- Berbandes«e (Nr. 12 S.91), mit diefer Neubildung. ie 

findet, daß ber Begrifj nicht vollinhaltlich wiedergegeben werde, 

und meint, man werde »am beiten tun vorerft abzumarten, 
burc welche deutjchen Wörter in neuen Geſehen ober amtlichen 

Altenſtũcken die einmal eingebürgerten Fremdwörter erjegt werbene« 
Die gewünfchte amtliche Beſtätigung lich nicht lange auf ſich 

warten. Bor dem Scöffengericht zu Berlin war 1892 bei einem 

Rechtsftreit der Einwand erhoben worden, daß der Siläger, der 
ſich Schriftleiter nannte, zu der lage nicht berechtigt jei, weit 

das Preßgeſetz feinen Schriftleiter, fondern nur dem Nedal: 

teur fenne. Der Anwalt des Klägers machte geltend, daß beide 
Ausdrüde gleichbedeutend feien, und daß jedes Mißverſtändnis 
ausgeichlofjen fei, und der Gerichtehof pflicytete diejer Darlegung 

bei (Beitichr. 1892 Ep. 143). Es iſt alfo auch dem Preigeieh 
gegenüber erlaubt, den deutſchen Musdrud ſiatt des dort ans 
gewendeten Fremdworts zu gebrauden. Die Bemühungen des 
U. D. Sprachvereins, das Rahmenwerk der Zeitungen von dem 
vielen entbehrlihen Fremdausdrüden zu jäubern, hatte Erfolg. 
In diefer Beziehung hat ſich unfer Zweigverein Prag und Um— 

gebung ein bejonderes Verdienſt erworben, der im Jahre 1890 eine 

Heine Flugſchrift Häufige Fremdwörter im Zeitungs 
wejen« mit jachgemähen Verdeutſchungsvorſchlägen veröffentlichte. 
Im Jahre 1897 zähle Mattias Linhoff bereits 34 Blätter auf, 
welche »Schriftleitunge und ⸗Schriſtleiter angenommen haben, 

neben anderen, die nur Nedaftion verdeutſchen, aber Nedalteur 

beibehalten (Zeitſchr. 1897 Sp. 170). Seit diefer Zeit ift die Zahl 
ſolcher Blätter bedeutend gejtiegen. Die Neubilvung bat Wr 
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gehabt. Das gibt auch Löbl Meinlaut zu. Er beginnt feinen 
Auffag mit der Klage, daß es »dem deutſchen Purismus in 

weitem Umfange bereits gelungen fei«, Redakteur und Medaltion 
audzumerzen. Und mit einem faft hörbaren Seufzer fügt er hinzu: 

»Leider gelungen!« 
Allerdings mag dies für einen jo eingefleiichten Berehrer des 

tworts jchmerzlich fein; um jo erfreulicher ift es für uns. 

brigens rächt fich auch bei Löbl dieſe Vorliebe für das Undeutiche. 

Er macht bedenkliche Fehler bei dem Gebrauche feiner Lieblinge. 

Wenn er fohreibt: »Hier fieht man aber die Willkür, daß rein 

Arbiträre biefer Neubildung«, jo fagt er zweimal dasjelbe, aber 
ber zweite Ausbrud, ein ganz jelten gebrauchtes Fremdwort, ift 

weder geeignet noch nötig zur Erläuterung bed erjten; ebenjo, 
wenn er jagt: » Dann wäre ber Schriftleiter der Chef, das Ober⸗ 
baupı der Beitung.«e Das Wort Schriftleiter nennt er >»ein 
wahrhaft kliniſches Erempel« einer ſchlechten Neubildung. 

»>fliniiche ift in diefem Zufammenhange völlig unmöglich; ein 
»lliniſches Erempele ift ein Unding. Er hat wohl an »da& typifche 

Beiipiele gedacht. Much über den Begriff des engliichen Snob 
fcheint er fich nicht Har zu fein (vgl. Zeitiche. 1900 Sp. 321 f.); fonft 
hätte er ſchwerlich den Saß gefchrieben: »Nicht immer ift es 
fiterariiher Snobismus [es follte wenigſtens heißen Snobbis= 

mus], der neue Moden popularifiert.« Hätte er fidh bemüht, 

beutiche Worte zu verwenden, jo wären ihm ſolche Mikgriffe und 

Geichmadlofigkeiten nicht untergelaufen. 
Schriftleiter und Echriftleitung Hingt vielleicht manchem nod) 

frembdartig. Das ijt fein Wunder; denn an alle neuen Wörter muß 
man fic) erft gewöhnen. Auch Schriftfteller (Schriftitellerei), 

das erſt im 18. Jahrhundert ald Verdeutſchung für Mutor oder 

Stribent eingeführt wurde, erfuhr anfangs lebhaften Widerſpruch. 
Selbſt Tampe, der geichmworene Feind ber Fremdwörter, bezeichnet 
Scriftftellerei und ſchriftſtellern als »niedrige, aber deswegen 
noch nicht verwerfliche Wörter. Und Klopſtock, der Borfämpfer 
des Deutichtums, verfaßte folgendes Epigramm auf »die Schrift: 

ftellereye: 

»Stellt man denn Schrift? Doc es jey, man jtelle fie; 
ruft das gemeine 

Ey [in Schriftfieller-ey] denn nicht ie daß ohne Würde 
e 

Deutſche, zaudert nicht länger dieß * — man 
iebt jonit, 

Da ihr's zu haben verdient, euch, hr Unſchuldigen, jchuld.« 
(Bergl. Grimms D. Web. unter Echniftjtellerei.) 

Troß Slopftod wurde das neue Wort nicht verbannt, ſondern 
drang fiegreich durch. Und jo wird es wohl auch mit unfrer Neus 

bildung werden. Denn mag auch das Wort Nebakteur »hödjt 
fignifitante fein und fein »fpechfifches Amte »plajtiihe bezeichnen, 

mögen Schriftleitung und Schriftleiter dem »fich mit der nalio- 

nalen Bewegung jtärter accentuierenden Purismus und dem 
»neue Moden popularifierenden literariihen Snobismus« ihre 

Entftehung verdanken und »wahrhaft Hiniihe Erempel« ſchlechter 
Neubildung fein, wir dürfen ficher erwarten, daß dieje gut deutſch 

gebildeten, bezeichnenden, wohllautenden Wusdrüde troß aller 
Gegnerſchaft das Feld behaupten werben. 

Dresden. Hermann Dunger. 

Aochmals das vergleichende »als«. 

In feinem Auffape über » Das vergleichende ‚als‘ in ber 

deutſchen Schriftiprache« · in der Februarnummer 1901 (Sp. 33—41) 

beſpricht Wilh. Feldmann die Geſchichte des Kampfes zwiſchen 
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den beiden Wörtlein »ald« und »wie⸗, aus dem »wie« in vers 

jchiedenen Fällen beveit$ vor längerer oder kürzerer Zeit ald Sieger 
hervorgegangen ift, während er bei Anderheit und Verneinung 
forte beim zweiten Steigerungsfalle noch in vollem Gange ift. 

Sehr bemerfenäwert ift dabei Feldmanns Nachweis, daß bei der 

Steigerung ſchon 1698 »wiee von Böbdiler neben »ald« und 
»denn« für zuläffig erflärt worden ift. In unſrer Beit ver— 

dränge da, fo jagt fr, »wic« das »ald« immer mehr, befonders 
in der Brieffprache, und unſer Spracgefühl jcheine es im alls 

gemeinen »nicht mehr als unrichtig zu empfinden«e Obgleich nun 

— wie F. jelbit anführt — im Grimmſchen Wörterbuche der 

gleihmähige Gebraud, von »wie« bei Gleichheit und Ungleichheit 

»als ein Zeichen von Unreinheit unfer® Spracgebraudyd« be— 

zeichnet wird, redet F. folder gleihjam das Wort, wenn er ohne 

Bedauern und nicht ohne Wuftmann wegen feines entfchiedenen 

Eintretens für den Unterichied einen Meinen Hieb zu verfeßen, 
ſich entjagungsvoll in diefen offenbaren Rüchſchritt des Sprach— 
geiünls ſchidt und nicht vielmehr für die Beibehaltung des »ald« 

bei der Ungleichheit eintritt. Das iſt das Einzige, was mir 

an jeinem Auſſahe nicht gefallen hat, und da ich der Anficht 

bin, daß es Aufgabe unferes Vereins ijt, jolher Gleichmacherei 

und Undeutlihmacerei zu wehren, fo möchte ich zu diefer frage, 
die mich feit langem beichäftigt Hat, aud) einige Worte fagen. 

Ohne noch Matthiaſſens Stellung zur Sache zu fennen, der 

jih in ⸗Sprachleben und Spradicäden« (TS.306, ?S. 288) fajt 

wörtlicd ähnlich äußert, jagte ich vor einigen Jahren in einem 

Vortrage: »Der Franzofe jheidet ganz genau zwiichen comme 
und que, ber Engländer zwiſchen as und than, — und das 

deutſche Sprachgefühl jollte jo furdtbar abgeftumpft fein, daß es 

biefen leicht zu fafienden Unterſchied nicht jeithalten lönntel«e Hit 

es nicht Pilicht unſeres Vereines und eines jeden feiner Mit- 

glieder, dazu beizutragen, daß diejer Unterſchied erhalten bleibt? 

Die Briefipradhe, die Feldmann hauptſächlich, die Zeitungsſprache 

aber vornehmlich, die ich neben jener und mehr als jene, auch 

faft mehr als die Umgangsſprache dafür verantwortlich mache '), 
fie find doc wahrlich nicht »die lebendige Sprade«, fie haben 

doch hoffentlich noch nicht einen derartigen Einfluß auf unfere 

Sprache, ba fie den Einfluß des deutichen Spradjunterrichtes 

auf unſeren trefflihen Schulen wett machen lönnten. Wir haben 

wahrlich allen Anlaß, Wuftmann in feiner Wufforderung zu 
unterftügen, daß der Unterricht ein wenig (mebr) nachhelfe, damit 

das Sprachgeſühl in diefem Yale nicht abgeftumpft, fondern ges 

ftärft werde! Um jo mehr Anlaß dazır, als durdy die Gleich— 

macherei in ſehr vielen Fällen Mikverftändnifie hervorgerufen 

werben fünnen. Dieſe werden vor allen Dingen noch dadurch 
befördert, daß bie Unſitte eingerifien ift, unter allen Umständen 

binter dem Slomparativ oder vor dem »ald«, oder vielmehr vor 

dem falichen »wie«, ein Komma zu feßen, während die fogenannte 

»Interpunftionsichrene dieje doch nur dann fordern, wenn mit »ald« 

oder »wie« ein volljtändiger Sap eingeleitet wird. (Vgl. Meurer, 

>Lehre von den deutichen Saßzeichen · Aachen 1896, ©. 16: Es 
fann ein Vater eher zehn Kinder ernähren ald zehn Kinder einen 
Vater. — Er iſt klüger als viele andere. — Aber: Er ift Elüger, 
als viele meinen. — Fühllos, wie Eifen ift, war das Herz in 

ihrer Bruſt. — Wie die Belgier, jo galten auch die Helvetier 

für jehr tapfer, — — Bgl. ferner bei Glöde »Tie deutiche Inter: 

punftionslehre«, Leipzig 1893, die Veijpiele auf S. 20 3. 24 bi 

1) Selbit die Bühneniprache: bei einer Aufführung von Leſſings 
» Emilia Galotti«, der ich fürzlich beiwohnte, erlaubten fich die 
Scaujpteler mehrmals, Leijingiches »ald« durch »wie« zu erjepen! 

2 
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26, ©. 23, 3. 6 v. u.) Man verteidigt dieſen Mikbraud) 

mit der Ausrede, das mit »ald« oder »wie⸗ Cingeleitete fünne 
ja jeder Zeit in einen vollftändigen Nebenſatz aufgelöft werden, 

und weil vor folhem ein Komma erforderlich jei, jo müſſe es 

aud vor bein Rumpfſatze ftehen. Aber es ijt bier in ben wenigften 

Fällen nötig?); vielmehr jtört es, wie ſchon angedeutet, wenn ftatt 

»ald« gar falſches »wie« verwendet wird, das jchnelle Verftändnis. 

Aus der Fülle meiner Beifpielfjammlungen nur ein paar: »Gerade 

weil ber Kaifer mehr, wie feine Vorfahren, in das politijche Ghes 
triebe eingreifte (man lefe diefen Eap nur mal wie er fo bafteht 

laut, mit den beiden durch Komma doch angedeuteten Pauſen, 

fo ergibt jich der Sinn: weil er mehr in das politische Getriebe 

eingreift, wie jeine Vorfahren das aud) getan haben). — »Die Eins 

leitung ijt bedeutend türzer, wie die der großen Ausgabe, aus 

ber fie einen Muszug darftellt« (beim erjten Blick iſt man vers 

fucht zu leſen: »ebenfo wie... .) — Auch in der Poeſie 

(2. Adler, »Das Buch Hiobe [Reclam], S. 11): »Soflt id) dies 
wirflih —? Über alles geht | Der Ruhm mir nicht, doch lieb 
ich ihn vielleicht | Mehr, wie ich follte.«e Ganz fonderbar mutet 

einen biefes Komma aber an, wenn es gar vor dem alten »denn« 
fteht, 3. B: »Sie waren troßiger, denn je.« Die deutjhen Setzer 

ſcheinen ohne den Beijtrich hinter dem Komparativ gar nicht 

mehr feben zu können; fie ſchmuggeln ihm den Verfaſſern fogar 

ein, wenn dieſe ihn nicht vorgefchrieben haben. — In einem 

Münzenverzeichnis fand ich fürzlic) folgende Bejchreibung: „. . der 
Ndler dünnhaljiger und fein Flügel deutlicher gezeichnet, wie auf 
den Stüden von 1859 und 18650. Diejes »wie«, follte es »ald«e 

heiken, oder »ebenfowie«? Das war bei jo feinen Untericheidungen 

wichtig. ch erkundigte mich bei dem Herausgeber und erfuhr 

von ihm, dab meine Vermutung, er habe den weitverbreiteten 

Fehler mitgemacht, grundlos war; er hatte wirklich »wie« — 

»ebenfowie« jagen wollen. Dan fieht aber hieran, wohin es 

führen würde, wenn wirklich »iwie« auch beim Komparativ all 

gemein an die Stelle des »ald«e träte; für dieſes bliebe ums 

dann nur ſchwerſälliges »ebenjowie« oder »gleichwie« übrig. 
Noch undeutlicher aber wirkt »wie«, wenn es ftatt des richtigen 

»ald« einen ganzen Homparativfah einleitet; z. B.: »Wenn nur 

biefe Verordnung ſelbſt machdrüdlicher beachtet wird, wie es bei 
dem bellagenswerten Vorfall gejchehen iſt« 

Gar merkwürdig Klingt es auch, wenn unmittelbar neben- 

einander faljches »wie« und richtiges »alee ftcht, 3. B. in dem 

Safe; »mehr wie die deutjchen Stonfervativen und mehr ala die 
freifinnige Vereinigung.« 

Aber auch bei der Anderheit und Verneinung wuchert ſchon 

leider daS »twiees Unkraut; Matthias bringt dafür Belege (Spradhl. ! 

©. 3075); bier ein weiterer: »Hamlet3 Verhältnis zu Ophelia 
ift ein ganz anderes, wie die mehrfachen Beziehungen zu Hofs 

damen, die Graf Eſſex auch als verheirateter Mann noch unter 

bielt« (©. Sarrazin in den »Engliichen Studien« 25. 437). Auch 

hier jtört übrigens der überflüffige und m. E. falſche Beiftrich 

binter »anderes · da er uns eine Fortjepung des durch »wie« 

eingeleiteten Eaßeö erwarten läßt. 

Und nun aud noch ein paar Belege für das Umgelehrte, 

nämlich für sale jtatt »wie« hinter »fo« bei der Bleichheit; Felde 

mann meint zwar, das werde noch nicht als unrichtig empfunden, 

ich perfönlic habe aber ſteis das Gefühl gehabt, daß es etwas 

1) Auch Dr. A. Eliter in feinem vortrefflihen » Methodiichen 
Leitfaden der Deutſchen Anterpunftionsichres (Magdeburg 1901) 
urteilt ganz gleich; ſ. $ 11. I. (S. 42/43). 
2) Ja, es fieht 5. ®. ganz ſpaßig aus in folgendem Sahe: 

»Eine Reform der Perjonentarife iit jept mehr, als je angebradjt«. 
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Falſches ſei: »Da ich der fünjtleriichen Form der Darftellung das 

gleihe Gewicht beilege als dem gedanklichen Inhalt, jo...« 

(Sombart, Sozialismus und foziale Bewegung im 19. Jahr 
hundert; nad) unferer Beitichrift 1900, Ep. 239). — »Daf ihre 

Erfcheinung noch ebenfo gewaltig auf ihn wirkte, als früher« 

(Freytag, Sol und Haben I, S.71, 3.2 v. u). — »Dah 
ich nicht recht gut wühte, wie Ihre Worte jo wenig mir gelten, 

ald daß (!) Ihre Blide einen anderen Gegenftand fuchen.« 

(Rod. Benebir, Der Vetter; Leipzig, Weber, 1890, S. 39 u.). — 

»Wir beflagen ung — mit Redit —, daß faum ein Gebiet unfrer 

Sprache noch fo von Fremdlingen wimmelt, als unfre Heereds 
ſprache · ¶ F. in unfrer Ziſchr. 1808, Ep. 179); hier vermute ich, 

daß bie durch das »faum« angebeutete Steigerung das »ald« ver- 
anlaßt hat, der Berfafjer fühlte, dak der Sinn ijt: »daß faft fein 

Gebiet mehr von Fr. wimmelt« — Bom Holländifhen beeinflußt 

ift wohl folgende Empfehlung, in der uns auch der beilimmte 

Artitel (»dem hervorragenden Plaß« und »der v. H. Kalao« [vgl. 
dazu Ziſchr. 1896, Sp. 49)) auffällig erſcheint: »van Houtens E}- 
ſchololade nimmt unter den Echofoladen den ebenio hervorragens 

den Plaß ein, als unter ben Safaos der van Houtens Safao.« 
Ebenfo ijt in »fomwohl — als aude eigentlich das »ald« 

durch »wie« zu erjepen; aber bie lateinifhe Schulitunde trägt 

ſicherlich mit dazu bei, dab das »ſowohl — als aude« jo tief 
eingeimpft wird, daß mancher das richtigere »fomohl — wie aud« 
nicht anwendet. 

Obgleich nun auch die beiten Schriftfteller zunveilen den fehler 

mitgemacht haben oder mitmachen, empfiehlt esfich dennoch, ſchon allein 

ber Deutlichfeit wegen, an der feinen und bewährten Unter— 

iheidung jtet3 feitzubalten, dai >iwie« nur bei Gleichheit, bei 
Ungleichheit aber »ald«e anzuwenden iſt. Dahin, ſowie auf Abs 
ſchaffung des meiſt Überflüffigen Kommas vor dieien Wörtchen in 
dieſer Verwendung follten unſer Verein und unfere Schulen mit allen 

Kräften binwirfen. ') 

Bonn. 

' 

»Der deutihe Michel in engliiben Stulpgamaſchen.« 
Bon dem befannten Jagdſchriſftſteller Oberländer find in 

den legten Jahren mehrere Werte?) bei Neumann in Neudamm 

1) Das alte »wan (niwan)« nach Verneinungen ſcheint noch 
mundartlich fortzuleben. In der Vetterſchen Ausgabe vom 
Gotthelfs »Uli der Knechte (bei Neclam) heißt es auf ©. 132: 
»Ktätbi Hatte Bieterfadgeld, mehr wie mancher Bauer Geld«. 
Zu dem »wie« gibt da Better folgende Anmerkung: »mißver⸗ 
ftändlih nad bem. waln) — ald (nah Komparativen); ‚wie‘ 
für ‚alö* ift micht fchweizeriih=jübdentihe. Sollte ſich fo etwa 
aud das »wie« erllären lajjen, das Anzengruber im »Meineid- 
bauere (* Wien 1879) nadı dem Homparativ anwendet? (ST: 
»Du bift ige wie aus'm G'ſicht g’jcmitten, gleichwohl war's noch 
fäubrer wie dul« S. 68: »Plag dich mit, Bauer, ich weiß eh 
Alles und befier wie du.) Unmöglich ift es wohl nicht; bei 
Sanders ſtehen Belege für dieſes »wan« aus Gotthelf, Nüdert, 
Ryff und Werner. — Bei Schmeller heiht es (II. 827): »Wie, 
fonjt dialeftiich jtatt ala (quam), fommt in Altbayern nit vor. 
Man hört z.B. ftatt ‚größer als du‘ wohl ‚gröher was du‘, aber 
2 ‚größer wie du‘« Für »wane hat er allerdings feine neueren 

ege. 
2) Quer durch deutiche Jagdgründe. Aus der Mappe einck 

philofophierenden Jägers. 2. Aufl. Mit 198 Abbildungen. XI 
1.439 5. In Prachtband gebumden 15 .4. — Durch norwegische 
Fagdgründe. Jagd- und Weijebilder aus dem hohen Norden. 
Mit 68 Abbildungen. An Prachtband gebunden 8.4 — Der 
Lehrprinz. Ein Führer für angehende Jäger. Mit 212 Abbıls 
dungen. X u. 528 S. An Bradıtband gebunden 18.4. 

Dr. 3. Ernſt Wülfing. 



285 

erjchienen, die ſich nicht nur durch ungemein ſeſſelnde Schilderung 
des Erlebten und Erſchauten und feiner reihen Erfahrungen auf 

allen Gebieten des Jagdweſens, ſondern auch durch das Beſtreben 
auszeichnen, dem deutſchen Weidwerk ben deutſchen Ausdruck zur 

Seite zu ſtellen. Mit ſcharfen Worten rückt der für das Weid— 
wert begetjterte Verfafjer der Ausländerei zu Leibe, die fich in 
ben legten Jahren auch auf diefem Gebiete eingeniftet hat. ine 

Probe davon aus dem ſchönen Werte »Duer durch deutiche Jagd⸗ 

gründe« beginnt unter der oben genannten Mräftigen Überjchrijt 

folgendermaßen: 

Lieber Freund! Ich fahre morgen zu dem großen internatios 
nalen Breisfuchen bes »Antermationalen Fieldtrial-⸗Klubs«. Wie 
ich aus den Mennungen jehe, wird eine Menge deuticher Hunde 
laufen. Jedenfalls viel feines Publilum da, die ganze Sports 
welt der Rheinlande, Belgiens ufw. wird anmwefend fein. — Ers 

warte Dich im Zug 9,30 abends in St. Weidmannsheil! Dein £. 

Weidmannsheil — zum »Internationalen Fieldtrial: Klub« — 
»Fieldtrial · — brummte ich vor mic hin! Doch was tut's — id) 

fahre mit. Sofort geht an &. eine Depeice ab: »Ich lomme mit 

meinem photographiichen Apparat und 20 Trodenplatten. Bringe 

Deinen engliſch⸗ deutſchen Guide mit und vergih den franzöfiichen 
Kognak nicht.« Sie treffen auf dem Bahnhof zufammen, und der 

Erzähler fährt fort, indem er den Schlafwwagen von außen beichreibt: 
»Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des grands Express 
Europeens« — leſe id; auf der vom eleftrijchen Licht beftrahlten 

Bapenwand. — Donnerkiel — die Geſchichte kann recht werden! 
Ic habe nämlih von jeher ein »faible« für alles »Anternatios 

nale« gehabt, Mit Wettermantel, Rudjad und Bergſtock Hettere 

ich zu meinem Freunde empor, ber Über meine feldmarſchmäßige 

Ausrüftung nicht befonders entzlicht fcheint. Er war zwei Jahre 
in London geweien und leidet ganz bedeutend an der engliichen 
Krankheit. Von dem dicht unter dem beutichen Lauſchern abs 

ſchneidenden Stehtragen bis auf die einen halben Yard mefjenden 

Schnabelſchuhe ift an dem Kerl alles english. Nur das deutſche 

Stumpfnafengefiht, Über welches eine mächtige Hochquart ihren 

Schatten zieht, erinnert an bie germanifche Abftammung. — — 

Zunächſt unternahm id) einen Virſchgang durd den » Wagon - 

Litse. In ber Tat, alles »international«e — alles engliſch oder 

franzöfiih! Wagon-Lits — Sleeping-Cars — Toilette! In 
fegtere trat ich ein und machte hier eine erhebende Entdedung! 
Hier in ber »Toilette« fam die deutſche Mutterfprache zu ihrem 

verfümmerten Rechte. Mit großen Buchjtaben ftand da: »Bitte 

ben Dedel zu ſchließen!« Alſo doh! — die Sprade, in 

welcher ein Goethe, ein Schiller ihren unfterblichen Dichtungen 

Ausdrud verliehen, in welcher bie bedeutendfien Denter aller 

Zeiten zu uns geſprochen haben — jie findet ſich wenigjtens 

auf dem Aborte eines »internationalene Wagon-Lits 
vertreten! 

Wo millft Du denn bin?« — ⸗»Wo ih Hin wil? Bor 

allen Dingen raus aus biejem internationalen Affenlaſten in einen 
anderen Wagen! Pfui Teufel!« 

Wir wünſchen den prächtig ausgeitatteten Werten die weitejte 

Verbreitung und nicht nur in Jägerkreiſen, denn niemand wird 
die mit Geiſt und Humor gejchriebenen Bücher aus der Hand 

legen, ohne Belehrung und Unterhaltung aus ihmen geſchöpft zu 
haben. 

Beingarten. Vöhringer. 

Zeitfgrift ded Allgemeinen Deutfhen Spradvereind XVII. Jahrgang 1902 Nr. 10 286 

Rleine Mitteilungen. 
Wie andere Dundarten, fo hat aud) das Elſäſſer Dietſch nad) 

dem »Elj. Volfsboten« vielfach für, verbreitete Fremdwörter qui 

deutiche Ausdrücke bewahrt. So jagt der Elſäſſer nie Gardine«, 

fondern ⸗Fenſtertüchel ·Umhängel · nie »Etages, fondern »Gtode, 
nie »renommtieren«, fondern »den Großen maden«, nie »Barfüme, 

ſondern »Schmedeter (»jchmeden« bedeutete früher allgemein auch 

»riechen⸗ nie »Bufelt«, fondern »Strauße, »Bujcden« ober 

»Majes, nie »eventuelle, jondern »im Falle, nie »foupierene, fon- 

dern »pfeßen«, nie »profite, jondern »&ejundheit«, nie »Unveloppee 

oder »Kouvert«, jondern »Briefjädele; er fagt lieber »Zettel« für 

»Billete, Liewel · für »Slorfette, »&eldbeutel« für »Portemonnaiee 
uw. Aber das Elſäſſiſche befigt auch noch viele echt deutſche 

Wörter der älteren Sprache, die der heutigen Schriftiprache ganz 

verloren gegangen find. So hat man noch das Wort » Ante« 
(mittelbochdeutich anke) für das Lehnwort »Buttere, »telbene (mhb. 

telben) für »graben«, »Hämmele« in »Borderhämmele« (von mhd. 

bamme) für »Scinfene, »Boje« (mhd. böze) für »Bund Strohr, 

»Deifem« (mbd. deisme) für »Hefer, »Mumber« (mhd. muntbor) 
für »Bormund«, »Beines (mhd. zeine) für »Slorb« u. v. a. 

— Sn unferer Zeitfchrift ift wiederholt und am ausführlichiten 

zulegt 1900, Sp. 326ff. über das Geſchlecht des Schiffes ges 

handelt worden. Jetzt tritt in der Beilage zur Berliner Morgen 

poft Nr. 142 vom 20. Juni Graf E. Reventlom vom Stanb- 
punkte des unbefangenen Sprachgefühls ein für die Gültigkeit 
des natürlichen Geſchlechts bei unfern Schiffsnamen, und nicht 

lange danach lieferte einen beachtenswerten Beitrag für die Beredh- 
tigung dieſes Standpunktes die Spradhede der Schleſiſchen Volts- 
zeitung Wr. 353 vom 3. Auguft. Sie ftellt nämlich, die eigentüms 
liche Tatjache feſt, daß in allen den zahlreichen Beitungäberichten 
über das fchredliche Schiffunglüd in Hamburg der lateiniſche 

Name bes unglüdlichen Schiffes durchweg als der Primus, alfo 

mit dem ihm im der Fremdſprache zutommenden Geichlecht bes 

zeichnet worden und e3 niemandem eingefallen ift, die Primus zu 
reiben. Bor dem lateinifhen Schulworte »hemmt die Sprad}- 
verhunzung ihren plumpen Tritte, aber das Recht unfres Sprach⸗ 

gefühls an den Namen unfrer Helden Greijenau, Moltfe, Bis— 

mard ſtößt fie einem — nod dazu jungen — engliſchen Eprad) 
gebraude zuliebe unbedenklih mit Füßen. 

— Zur Mitarbeit an einem Vogtländer Wörterbuche fordert 
in einem warmen Aufrufe Dr. Berbet in Aue jeine Landsleute 

nah und fen auf. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werben 

gebeten, ſich bei ihm zu melden. Landsleute, die längere Zeit 

der Heimat fern leben, find erſt recht geeignet, deren Eigentüͤm— 
lichkeiten zu erlennen. Der in Plauen erſcheinende »Bogtländiiche 
Anzeigers, der den Aufruf veröffentlicht und unterftügt, wird von 

Beit zu Zeit über den Stand der Angelegenheit berichten. Der 
Spradverein muß ihr beiten Erfolg wünjchen, denn an und 

mit folchen tauſendfach verzweigten Sammelarbeiten erwacht und 

mwäcjt die bewußte Wertfhägung heimatlicher Art und Mundart, 

in der alle Liebe zur großen Mutterſprache wurzelt. 

— Bom Madıtbereih der deutſchen Sprade. Weſtlich 
von Bubwels in Südböhmen bei Netolig liegt eine deutſche 
Spradinjelvon iſchechlſchem Gebiete ganz umgeben. Mit zähefter 

Beharrlickeit verteidigen diefe deutſchen Bauern ihre Mutters 
ſprache, die fie hauptfächlich durch ihre Zugehörigkeit zu tichechiichen 

Pfarren bedroht glauben. Ein Auszug auß dem Netoliper 
Stadtarhiv, dem ein iſchechiſches Blatt gerade jept veröffentlicht, 
zeigt, wie alt ſchon der Wıderfiand und wie begründet die Bes 

ſorgnis ber deutihen Bauern ift. Schon im Jahre 1500 haben 
2» 
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fie über einen Netoliper Piarrer Beſchwerde geführt, weil er 

feinen beutihen Prediger anftellen wollte, obgleich fie ihm früher 
gehabt hätten, und in ben vierziger Jahren des vorigen Jahr— 

hunderts ftürmten einmal die ftreitbaren rauen diefer Dörfer 
bie Dechantei und erzwangen dadurch die Abhaltung beutjchen 
Gottesdienjted, Allerdings find nicht alle Ortichaften treu ge 
biieben, mehrere tſchechiſch eingepfarrte find abgefallen, z. T. erit 

in jüngiter Beit, und nur Erinnerungen weiſen in ihnen nod auf 

die deutſche Vergangenheit. Das Torf Kollowiß, das der deut: 
hen Pfarre Strittfchig zugeteilt ift, fühlt fich ficher im Beſih 
ſeines Deutjchtums, aber die drei ebenfall® deutſchen Gemeinden 

Bowig, Obers und Untergroihum gehören zu iſchechiſchen Pfarren, 

in denen die deutſche Sprache immer mehr aus den Klrchen ver- 

bannt wird, Daher juchen fie fich jchon feit längerer Zeit aus 

biefer Gemeinſchaft zu löſen und die Errichtung einer eigenen 

deutſchen Piarre zu erreichen, aber bisher jind alle ihre Bitten 

erfolglos gemejen. 
— Der Unterrichtsausſchuß ded Stadtrates von Oſen-Peſt 

hat im Juni, wie vorauszufehen war (vergl. Nr. 4 Sp. 107), die 

Abſchaffung des deutſchen Unterrichts in den Volksſchulen 

wirklich beſchloſſen, mit allen gegen zwei Stimmen. Die beiden 
Mitglieder, die dagegen ſprachen, D. Bed und Dr. 3. Buday, 

waren ber Anſicht, da; bie Kenntnis der deutſchen Sprade in 

Ungam aus rein wirtjchaftlichen Gründen eine Notwendigfeit, 

fonft aber ganz ungefährlich jei. Deutſche Schulen gibt es biäher 
für die Deutichen, alfo auch für die zahlreichen Reichsdeutſchen, 

in Dien- Bet überhaupt nicht, und nun werden bieje in Zufunjt 

fogar ber Möglichkeit beraubt fein, ihre Kinder während ber 

grundlegenden erjten ſechs Unterrichtsjahre in der Schule Deutſch 

lernen zu lafien. Dabei lebten im Sabre 1900 nad) dem amt: 

lichen Zählungsbericht allein in der Stadt 104520 Deutiche, jo 

weit fie nämlid den Mut gehabt haben, fich zur Mutterſprache zu 
befennen, und in der Beiter Geſpanſchaft kommen nad) dem Bericht 
bes ungartichen Handeldäminifteriums noch 93304 Geelen hinzu. 

Die Sache hat alio eine nicht geringe Bedeutung. Ein Gegens 
ftüd zu dem Beſchluſſe des Stadtrates hat nach madjariſchen 

Zeitungen der Verein der — Dienftmänner von Dfen-Pejt ges 

liefert, indem er einen Antrag auf Einführung ber madjariſchen 
Geichäftsiprache als ſchädlich und ſchämenswert gar nicht zur Ab: 

ftimmung zulieh. Als Untragfteler wird ein Mann namens 
Trübmwafjer genannt, und auch das ift nach der Andeutung ber 
Alldeutſchen Blätter, denen wir dies entnehmen, leider bezeichnend, 

weil viele Deutiche in der ungariicen Hauptjtadt geringe Selbjts 
ſchäßzung und Widerftandsfähigkeit beweijen. 

— Eine Heine jüdtiroler Gemeinde, Piatten bei Kaltern 

füdlich von Bozen, hat beſchloſſen, die italienijche Amtsjprade 

einzuführen, ift aber dadurch mit verjchiedenen Behörden zuſammen⸗ 

geraten. Inter anderen hat der Landesausihuß daran Anftoh 

genommen und ibr aufgetragen, jid im Verlehre mit ihm wie 
bisher der deutſchen Sprache zu bedienen. Dagegen haben ſich 

nun die Piattener mit einer Beichwerde an das Reichsgericht 

gewendet, und bei der allgemeinen Bedeutung, die der Fall für 

fünftige ähnliche hat, kann man auf die Entjcheidung begierig fein. 

— Aus einem Jahresberichte oder Vorleiungsverzeichnifje ber 

Univerfität Moslau für das Lehrjahr 1809 — 1900 entnimmt 
bie Oſtdeutſche Rundſchau einige Angaben, die auf die Bedeutung 

des Deutjchen als Spradje der Wiſſenſchaft Überhaupt und nament- 

lich auf ruſſiſchem Boden ein Licht werfen. Danach werben 

in der genannten Schrift von den Lehrern der Univerjität im 
ganzen 1548 Bücher empfohlen, unter denen 53 v. 9. ruſſiſch, 
10.9. in ben alten Spradjen und der Reit, alio 46 v. H., in 
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ben Übrigen neuen Sprachen abgefaht find. Bon biejen letzteren 

wieder, deren Anzahl ſich auf 703 beläuft, find englifch geichrieben 

7 v. H., franzöſiſch 27 v. H., und der ganze Neft, d. b. 66 v.9., 

gehört dem Deutichen. Mit diefem Tatbeftand ftimmt überein, dab 
diefer Bericht von den höheren ruffiihen Schulen die Kenntnie 
des Deutfchen vor dem Englijhen und Franzöſiſchen fordert mit 

einer Begründung, die fo lautet: »Bei jeder wiſſenſchaftlichen 

Arbeit auf jeglichem Gebiete ift die Kenntnis der deutichen Sprade 
fehr wichtig, da einerſeits bei der hohen Entwidlungsftufe ber 
Wiſſenſchaft in Deutſchland die deutſche Literatur jehr reichhaltig 

ift und anderſeits jedes hervorragende Buch, im welcher Spradie 
es auch erſchienen jein mag, fofort ins Deutſche überſetzt wirb.« 

Auch wird in den ruſſiſchen Mittelichulen möglicherweife bie beutiche 

Sprache als verbindlicher Lehrgegenftand eingeführt werben. Wenig: 
ſtens hat es ein zur Megelung bes Unterrichts eingejegter Mus: 

ſchuß des Minifteriums ber Vollsauftlärung jo vorgefchlagen und 

ber Widerſtand des deutfchfeindlichen Blattes Swet, das von biejem 

Plan die wunderlichjten Befürchtungen hegt und deshalb für bie 

frangöfiiche Sprache eintritt, wird gegen das Übergewicht der tat- 
ſächlichen Verhältniſſe ſchwerlich Erfolg haben. 

— In einem Aufjage der Miſſiſſippi-Blätter ſpricht Annette 

Klokle von ber jteigenden Bedeutung der deutſchen Sprache 

in Amerita. Sie beruft ji dafür auf den Jahresbericht bes 

nationalen Erziehungsamtes 1900/01 und gibt abet einige Nach⸗ 
richten über die Geſchichte des deutichen Unterrichts in ben Ber 

einigten Staaten. Danach beruht der beutiche Unterricht in 
Amerifa hauptſächlich auf den Parochialſchulen, deren erjte vor 

über 200 Jahren von dem Führer der deutichen Einwanderer in 
Pennfylvanien und Freunde Wiliam Penns, Franz Daniel 
Paſtorius, ind Leben gerufen worden ift. Noch heute wird ber 
deutiche Unterricht in bejonderer Welje von den kirchlichen Gemein⸗ 

fchaften gehegt. So tut ſich durch ihren Eifer die Mifjouri« Synode 

hervor, eine lutheriſche Vereinigung, die jeit 50 Jahren die Staaten 

Indiana, Obio, Neuyork, Illinois und Miffouri umfchlieht. Sie hat 

einen eigenen erlag, aus dem u. a. eine Meubearbeitung der 
Walchſchen Lutherauegabe hervorgeht. Dieje Synode hat bie 

Notwendigkeit des deutichen Unterrichts in ben Vollsſchulen aus: 
geiprochen und erläßt an deutjch=Tutherijche Eltern die Aufforderung, 

ihren Kindern jede mögliche Gelegenheit zur Erlernung ber ge 

liebten Mutteriprache zu bieten und fie im Familienkreiſe dauernd 

zu pflegen. Ebenſo haben die deutichen Katholiten der Vereinigten 

Staaten von jeher und mit großen Opfern die Mutterjprade in 

ihren Kirchenſchulen jeftgehalten, ja als Ausgang bed (vorigen) 
Jahrhunderts von Mom aus auf die Verſchmelzung hingewirtt 
und Engliſch als alleinige Lehrſprache bejtimmt wurde, haben fie 
fih dagegen aufgelehnt und es in Verſammlungen zu Chicago 
und Detroit als eine Forderung ihres Selbjigefühls und ihrer 
Ehre erklärt, für alle Zeiten an ber Heimatipradhe ſeſtzuhalten 

und fie in den Schulen ihres Belennmiſſes zu pflegen. 

— ESpradibewegung in weiteren Streifen. Im der vorigen 
Nummer der Zeitſchriſt (Sp. 257) ift der irrigen Anficht gedacht 
worden, daf gegenwärtig die Sprachbewegung »namentlic) in den 
weiteren Streifen des Publilums⸗ nachlaſſe. Nun geht uns zus 

fähig durd) die Gejälligfeit eines Mitgliedes ein Schriftſtück zu, 
die Gefchäftsordmung für die Verhandlungen des 13. pfälziſchen 
Gantages zu Saifertlautern am 23. u. 24. Auguſt, aus denen 

zu erjehen iſt, daß der ſozialdemokratiſche Verein Speyer bei 

biefer Gelegenheit folgenden Antrag geftellt bat: »Die fyremds 

wörter in der ‚Piälziichen Poft‘, welche meijtens in dem 
Keltartiteln enthalten find, follen foweit angängig ausgemerzt 

werden; wo dies aber nicht möglich tft, in Parentheſe verbeutjcht 
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werben.«e Lehrreich in demſelben Sinne ift auch bie Nachshrift 
zu einem bei 9. Ztelmann in Berlin erjhienenem Buche von 
»Hans Ohneland · das den nicht minder deutlichen Titel trägt: 

»Worauf warten wir Proletarier?!« Alſo gewiß auch fog. weitere 
Kreife des Publilums. Der Verſaſſer hat feine eigene Mecht- 

fchreibung angewandt und begründet das zum Schluſſe. Uber 
noch etwas anderes zugleich, nämlih daß er alle Fremdwörter, 

die nicht allgemein üblich feien, in feiner Schrift vermieden habe. 

Dem Manne, für defjen vollswirtſchaftliche Lehre er darin Anhänger 

zu werben jucht, gibt er denjelben Nat, er möge in künftigen 
Auflagen ein paar Dutzend höchſt ungewöhnlicher und durchaus 

entbehrlicher Fremdwörter und fremdipradige Zitate befeitigen. 

Giftig bemerkt er dazu, daß dergleichen ein rechter Kerl »getroft 
der Zunftwifjenichaft überlaſſen dürfe, und auch nicht übel iſt 

weiterhin der höhnende Satz: »Sprache fommt vom Schreiben her«. 

Das find Äußerungen, die eher auf zunehmendes Berjtändnis 

für die Sprahbewegung »in den weiteren Kreijen des Publitums« 

deuten, wenigitens für die Fremdwortfrage. Für dieſe find fie 

aber noch aus einem anderen Grunde bedeutſam. Es ift ein 

beliebtes, noch immer troß taujendfadher Verwendung nit ab- 

genußtes Mittelhen, die jprachreinigenden Beitrebungen bloß als 
NAusgeburt einer überjpannten und veıbohrten Baterlandsliebe 
zu verhöhnen. Faſt immer wenn alte Freunde uns als »Puriften« 
begrüßen, geben fie uns den »Chauvinismus« gleich hinterher. 

Nun die Epeyrer Eozialdemofraten und der Hans ohne Land, 

der in jeiner gehäffigen Hebichrift für die Geichichte feines Volles 

nur fauftdide Berunglimpfung bat, werben jchwerlih in den 

Verdacht kommen, wie der Sprachverein durch Neinhaltung ber 

Mutteriprade das deutſche Bolfsbewuhtjein heben zu wollen, 

aber die unnügen Fremdwörter verdammen fie doch. 

Gleichfalls vom Standpunfte der Zwechmäßigleit redet ber 

Herausgeber der Umschau (Üderficht über die Fortichritte und 
Bervegungen auf dem Gefamtgebiet der Wiſſenſchaft, Technik, 
Literatur und Kunft) Dr. I. 9. Bechhold jeine Mitarbeiter an 

(Nr. 30, S. 600 vom 19. Juli). Er geht von ber Überzeugung 
aus, daß künftig das Berftändnis von Ausdrücken, die den toten 
Sprachen entnommen find, in weiten Streifen ſchwinden werde, 

feitdem auch höheren Schulen ohne Latein und Griechiſch die Bors 

bereitung zur Offigiers und höheren Beamtenlaufbahn zuerfannt 

worden if. Dann fährt er fort: »Wenn auch zweifellos viele 

Fachausdrücke beftehen, bei denen fich zwar dad Wort, nicht aber 

der Begriff überfegen läht (3. B. Atom), jo haben wir doch für 

die Mehrzahl gut deutſche, nicht mihzuverftehende Ausbrüde, 

Es iſt nicht einzufehen, warum nicht ‚Mortalität* durch ‚Sterbs 

lichkeit‘, ‚neolithiſch· durch ‚aus der jüngeren Steinzeit‘, ‚Artefakt‘ 

dur „Sunfterzeugnis‘ uff. ebenfo gut wiedergegeben werden 
lann. — Ich ridte daher an unjere Herren Mitarbeiter bie 

dringende Bitte, fi, wo irgend möglich, deutjcher Nusdrüde 

zu bedienen, wenn died aber nicht angängig iſt, in der An- 
merlung eine Erklärung bes Fremdwortes beizufügen.« 

— Wie und aus Köthen mitgeteilt wird, haben die alten 

und jungen Burſchenſchafter, die fih zu Pfingiten in Eiſenach zu 

verjammeln pflegen, In diefem Jahre den Beſchluß gefaht, den 

alten Namen ihres Berbandes A. D.C. da h. Allgemeiner Des 

putierten Convent in Deutſche Burſchenſchaft umzuändern. Nach 
unſerem Gewãhrsmann iſt das nicht von den Alten ausgegangen, 

ſondern als eine Außerung des Deutihbewuhtjeins der ſtudieren⸗ 

ben Jugend anzujeben. 

— Der lagenfurter Gemeinderat hat, twie die Grazer Tages— 
poft meldet, auf eine Eingabe des dortigen Zweigvereins hin 

beichlojien, die Theaterleitung zu veranlajien, daß nad dem 
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Muster Neichenbergs$ und anderer Städte leicht entbehrliche Fremd⸗ 

wörter auf dem Theaterzettel fünftig vermieden werben. 

Sprebiaal. 

Patvarift und Patvarie. Dieſe beiden Fremdwörter, über die 
man in den Wörterbüchern vergeblih Auskunft jucht, hörte man 
noch) vor dem unggriſchen Ausgleich im Jahre 1867 hin und wieder 
auch in Deutich- Ofterreich, als noch manche deutjch = öfterreichiiche 
Beamte bis tief »in Ungarn drunten, hinterwärts von Temesvare 
in Amt und Tätigleit waren. Sobald in Ungarn die Zünglinge 
ihre juridijchen Studien beendigt hatten, wurden fie zu irgend 
einem nambajten Sericdtsadvofaten, Oberfisfal (Oberanmwalt) oder 
Vicegeipan in die Rechtspraxis gegeben. Hier mußte nun der 
ärmere Nechtsbefliffene wahre Sinechtödienfte leiſten; die Tafel 
decken, während der Mahlzeit die Teller wechſeln, die Kleider des 
Prinzipal® ausbürsten, für die Frau des Prinzipals allerlei Aufs 
träge bejorgen, Theaterbillet® und Balllarten beichaffen, ferner 
unleferlibe Schriften umjfchreiben und dergleiden mehr gehörten 
in den Geichäftstreis des vielgeplagten Batvarüten. War ein 
Fräulein oder gar mehrere Töchter im Haus, fo war es feine 
verdammte Pflicht und Sculdigkeit, mit ihnen zu tanzen oder 
ihnen Tänzer zu verichaffen. Die Heineren Finder aber hatte er 
——— und ſpazieren zu führen. War der Brinzipal nobel 
und hielt ſich Pferd und Wagen, fo hatte der Themisjünger ab 
und zu auch den Huticher zu machen. Wie man fieht, war das 
ein ziemlich umfafjender Kreis von Pflichten, und einen ſolchen 
vielieitigen rechtöbeflifienen Jüngling — ein würdiges Gegenſtück 
zum feligen weiland bairischen Nechtspraftifanten — nannte man 
pativarista, Pativariſt, d. b. den Vielleidenden, von lateiniſch 
pati varia = allerhand leiden und leiften müfjen. Jeder, der ſich 
auf die juridifche Laufbahn vorbereitete, muhte ein ſolches Prat- 
tifantens oder Lehrjahr durchmachen, um das Zeugnis zu eriangen, 
ohne weldyes er bei der Kgl. Gerichtstafel nicht als Jurat eins 
treten fonnte. . Bed. 

Nochmals Goethelund die Fremdwörter. 
Zu der Bemerkung von E. Neitle in der Zeitichr. Nr. 9 

Sp. 254 möchte ich erwähnen, daß ſchon meine Abhandlung »zu 
Gocıhes Spradigebraud; im .. Berlichingen · im Jahresberichte 
der öffentlichen Oberrealichufe 8. Bezirte in Wien 1885 einen 
zulammenftellenden Mbichnitt über Goethes Behandlung der Fremd⸗ 
wörter in der zweiten Bearbeitung des »Büt« enthält (vergl. auch 
die Bemerkung 41 bei Prem, Goethe, 3. Aufl., S. 493). 

Graz. Prof. Dr. S. M. Prem. 

Erbgeridt, 
In Fürfern des ſachſiſchen Erzgebirges fand ich Gaſthäuſer 

mit dem Schilde » Zum Erbgericte. Der Nusdrud erinnerte mic) 
an Wernerd Schulzengericht, Freiſchulzengericht in Leſſings Minna 
von Barnbeim I, 12 und 111,4, das ald Landgut eines Erbs 
ſchulzen ertlärt wird. Wie aber fommen Wirtähäujer F dieſer 
Bezeihnung? Die Erklärung finde ich jept ım Pußzgers Hiſtor. 
Schulatlas 25. Aufl., Leipzig, Belbagen u. Klaſing, 1901, S. 15b, 
wo auf dem Grundriß eines deutſchen Koloniitendorjes das Gut 
eines Erbihulzen mit Schanfgeredhtigfeit als -Erbgericht « 
bezeichnet wird. Die Wirtshäufer des Erzgebirges find aljo jelbit 
urſprünglich jolhe Erbſchulzengüter oder haben die Schanfgeredh- 
tigfeit eines ſolchen erworben. 

Berlurit. 
(Hu Scheffels Liedern vom Nodenfiein.) 

I, 6: »Sollaheh! doc wie man's treibt, jo geht's, 
Nas liegt an dem Verlurſte? 
Man ſpricht vom vielen Trinlen jtets, 
Doch nie vom vielen Durjte.« 

Norddeutiche pflegen nach meiner Erfahrung zu meinen, dab 
Sceffel die Form Verlurjt willtürlih, dem Neime zuliebe, oder 
im Scherze gebildet habe. Wir haben es jebod mit einer volfs- 
tümlichen oberdeutſchen Form zu tun, die ſchon in der Zimmeriichen 
Chronik ericheint (f. Yerer, Mho. Hditb. III, 170). In Schmellerd 
Bayer. Wib. 1?, 1514 leſen wir darüber: »Der Verlurſt, im 
bayr. Schrütgebrauche (wie Dienzft, Gun⸗ſt, Kun⸗ſt, Brun⸗ſt, 
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vielleicht zur Unterfcheidung von Berlujt, disiderium) fehr ge 
wöhnlich hatt: der Verluſt. So müßte auch Frorſt, Frurft 
für Froſt gelten, was doc) nicht der Fall fit. verluftig, verluritig 
abj. verlierend, verloren habend.«e Auch Moriz Heyne in jeinem 
Deutihen Wtb. III, 1221 belegt diefe oberdeutiche »deutlicher an 
verlieren anlehnende« Mebenjorm aus J. Gotthelſs Schulden» 
bauer. Die Sceffeljtelle findet ſich bei ihm nicht. 

Die Trulle. 
Goethes Hermann und Dorothea II, B.476: 

»Aber denfe nur nicht, du wolleſt ein bäuriſches Mädchen 
Je mir bringen ins Haus ald Schwiegertochter, bie Trullel« 

Diejes Wort ift in gangbare Wörterbücher nicht aufgenommen. 
Auch die Herausgeber von Goethes Gedichten fchweigen meift. 
Darüber gehandelt hat Weigand in feinem Deutjchen Wib. I1®, 
939, wo aber mhd, trolle (dän. trold), Ungeheuer, Geipenit 
wohl auszufheiden, dagegen auf engl. (Shatefpcare) trull, ges 
meines Weibsbild * verweiſen war. Adolph Hauffen bemerlkt in 
ſelner Schulausgabe von Hermann und Dorothea (Leipzig, Frey⸗ 
tag, 1895) &©.W: Trulle, Trolle, alte vollstümliche Bes 
eichnung für ein plumpes, bäueriiches Mädchen; D. Weije, Zeitichr. 
ür d. Wortforihung 111; 126 führt an: »Trulle, Kebsweib, Hure 
(in Leipzig ein Meines poljierliches Frauenzimmer).« Es wäre nicht 
unnüg, einmal jeitzuftellen, wo fi das Wort nod im Volls— 
munde erhalten hat. 
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Hätte der Berf. den deutichen Ausdrud gebraucht, jo hätte 

er eine Unrichtigteit vermieden. Heroen ift die Mehrzahl 

bes griechiichen Wortes Heros, das im vierten Falle der Ein- 
zahl natürlich auch ⸗Heros« lautet. Ein ähnlicher Fehler ift 

e3, wenn es in ber Montagsbeilage ded Dresdner Anzeigers 

vom 12. Mai 1902 heißt: »Von feinem ruifiihen Autoren 
fit... fo viel geiprochen worden.« 

Die Herren Behagbel, Lohmeyer, Matthias und 
Pietſch finden die Form »den Heroen«; nicht jo anftöhig. 

Matthias meint, »der Heroe«, »des Heroen« fei bie eindeuts 
ſchende Einzahl zu ber Mehrzahl »die Heroen«. 

Northeim. R. Sprenger. 

187) »Nu&geraubt, bis auf 

den legten Blutätropfen auss 
aejogen, fehlten faft jede 

Mittel, um das Bauwerk vor 
dem volljtändigen Zerfall zu be= 
wahren.e (Aus dem Aufruf 

zur Erneuerung einer Kirche in 
Thüringen.) 

187) Ausgeraubt, bis auf 

den leblen Blutetropfen aus— 
gelogen, hatten die Bürger faft 
gar feine Mittel, um das Baus 
wert vor dem volljtändigen Zer⸗ 
fall zu bewahren. 

Sind die Mittel ausgeraubt und ausgefogen? Unbedent- 

Mir iſt »Trulle« als etwa gleichbedeutend mit »Druichel« aus 
dem Altenburgifchen wohlbetannt in dem harmlojen Sinne: bides, 
rundes, plumpes Mädchen oder Weib. Hertels Thüringer Wort: 

lih*) könnte man aud) jagen: Ausgeraubt , . . ausgeſogen, 

fehlte ed den Bürgern fait an allen Mitten —; denn 

bier kann das Mittelmort nur auf das unmittelbar folgende 
Wort »Bürgern« bezogen werden. Die Mehrzahl von jeder Ihap führt beide an (»plumpe Bauerndimee«). Über beide Wörter 

im Zufammenbang mit anderen ijt eine Arbeit in Kluges Zeitſchr. 
f. d. Wortforjhung demnächſt zu erwarten. Str. 

Sur Schärfung des Spracgefiihls. 
185) »Nacddem die Einichät: 

zung des fteuerpflichtigen Ein⸗ 

fommens im biejigen Orte 

beendet und das Ergebnis ders 
felben den Beteiligten befannt 

gemacht worden ift, jo werben 

in Gemäßheit der in $ 46 

des Einkommenjteuergejepes 
vom 2. Juli 1878 enthalte- 

nen Beitimmungen alle Per— 

fonen, weldie allbier ihre 

Beitragspfliht zu erfüls 
len haben, denen aber der in 

Gemähheit der erwähnten 

Beſtimmungen ausgefer- 
tigte Steuerzettel nicht hat bes 
händigt werden können, hiermit 

aufgefordert, wegen Mitteilung 
bes Einjhäßungsergebnifies ſich 

bei der hiefigen Ortsſteuer— 

einnahme anzumelden.« (Über: 
einftimmende Belanntmachung 

ſächſiſcher Gemeindevorjtände.) 

185) Nachdem die Einſchät— 
zung des fteuerpflichtigen Ein- 

tommen® bier beendet und das 

Ergebnis den Beteiligten bes 
fannt gemacht worden ift, werben 

alle jteuerpflichtigen Perjonen, 

denen der gejeplich audgefertigte 

Steuerzettel nicht hat behändigt 
werden fünnen, hiermit [nad 

$46 des Einlommenfteuergejepes 

vom 2. Juli 1878] aufgefordert, 

fich zur Mitteilung des Einjchäts 

zungsergebnifies bei ber Ortds 
fteuereinnahme anzumelden. 

Oder einfacher: aufgefordert, 

ihn (dem Steuerzettel) bei ber 

Drtöfteuereinnahme abzuholen. 

Breit, überflüffiger Wortihwall, für einfache Landleute 

faum verjtändlic. 

186) ⸗Ich darf nicht länger 

bei diejer Geiſtesarbeit verweis 

len. Nur einen Heroen aus 
derjelben möchte ich hervor- 

beben.e (Neue Zahrb. f. Philol. 

u. Pädag.v.%.1900, II, S.443.) 

186) Ich darf nicht länger 

bei diejer Geiſtesarbeit verwei- 

len. Nur einen der glänzend» 
ften Vertreter (einen Heros) 
möchte ich hervorheben. 

iſt nicht gebräuchlich. 

188) » Wir fegen hiermit alle 

Ratfahrer Neudorfs und Um— 
gebung in Kenntnis, daß feit 
mehreren Jahren in Meuborf 

ein Radfahrertlub beſteht, 

wodurch jedem Radfahrer Ger 

legenheit geboten ift, dem— 
felben beizutreten. Mitglie- 

der von gutem Muf werden 

freundlihft aufgenommen 
und können ihre Anträge zur 

188) Alle Radfahrer in Neu⸗ 

dorf und Umgebung machen wir 
darauf aufmerfiam, da der jeit 

mehreren Sahren in Neudorf 

beftehende Radfahrerverein jeden 

Radfahrer von gutem Rufe gem 

als Mitglied aufnimmt. Ans 
meldungen zur Aufnahme bitten 
wir in den Räumen des Ver— 

eind . . . niederzulegen. 

Aufnahme im Klublofal... 

nieberlegen.e (Anzeige in den 

Strahburger Neueſten Nachrich⸗ 
ten, mitgeteilt von Dr. Kaſſel 

in Hochfelden i. €.) 

In der Wendung »Neudorfs und Umgebung« vermißt man 
die Bezeihnung des Wesfalles bei »lImgebunge. Die Haupts 
ſache der Beröffentlihung, dab nämlid neue Mitglieder aufs 
genommen werden fünnen, fteht im untergeorbneten Saße; 

die minder wichtige Bemerkung, daß der Verein feit mehreren 

Jahren bejteht, im übergeordneten Sape. »Moburd Belegen: 

heit geboten ijt ... . beizutreten« unlogiſch. Nicht » Mitgliedere 
follen ihre »Anträge zur Aufnahme« niederlegen, fondern 
folhe, die es erſt werben wollen. 

*) Gegen diejen von den übrigen Mitaliedern des Prüfungs 
ausſchuſſes gebilligten Sap erhebt Herr Prof. Albert Heinke 
Einſpruch unter Werweilung auf jeinen Deutichen Sprachhort 
©. 453f. Er jchreibt: »Die ungebogen vorangeitellte Mittelform 
wird als erjter Fall aufgefaht und empfunden; darum muß das 
nachfolgende Bezichungswort aud im eriten Falle ftehen. Sonit 
wären Saßglieder äußerlich; zuſammengeſchoben, die nicht ordent⸗ 
lich imeinander greifen und zueinander ftimmen. Ich halte dem— 
nad eine ſolche Sapjügung für zu lofe und — offen gejagt — 
für etwas nachläſſig.« 
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189) »Mit der Nufforderung 

... . ſchloß er feine Anfprache, 

die auf alle Anweienden ficht- 

li einen tiefen Eindrudzu 
machen nicht verjehlte.« 

Geitungsbericht.) 

Häßlicher, hohler Wortſchwall, der den Eindruck der Mit- 

teilung völlig zerjtört; oder vielmehr: »zu zerjtören nicht vers 
fehlte. 

Geprüft von den Herren Behaghel, Brenner, Erbe, Gartner, 
Gombert, Heine, Khull, Lohmeyer, Lyon, Matthias, Pietich, 
Saalfeld, Schefiler, Wappenhans. 

Beme en über die voritehenden Süße, Beiträge u. a. bittet 
man einzujenden an Profefior Dr. Dunger in Dresden-A., 
Schnorrftraße 3. 

189) Mit der Aufforderung 
.. ſchloß er feine Anjprache, 

die auf alle Anweſenden ſicht⸗ 

lid) einen tiefen Eindruck machte. 

Bücherſchau. 
Erbe, Wörterbuch ber deutſchen Nehtihreibung. 

Stuttgart, Union (1002). XXIV u. 288 Seiten. geb. 1,50 .# 

Nun auch ein ſüdweſtdeutſches Wörterbuch der deutſchen Recht— 
fchreibung von unferm rührigen Borftandsmitglied Erbe. Es 
unterjcheidet fi von Matihias und Duden durch ganz jelbitändige 
Darjtelung der Regeln und durch noch größere Reichhaltigkeit. 
Zu den Regeln, die ſonſt Har und bündig die Berliner Beſchlüſſe 
wiedergeben, möchte ich bemerten, dab die Trennung vafste (zu | 
rafen) nicht im Sinne diejer fein dürfte; auch die | 
Partien, Alleeen war kaum beabfihtigt. Nicht richtig iit S. XII 
8. 23d, da ver den Endungen t, te nach langem Vokal | ftehe 
(vergl. nieht, heißt, ruht). Schief ift die Angabe, der Umlaut 
von a werde ber Megel nad ä geichrieben; das gilt nur vom 
lebenden Umlaut, nicht aber vom eritarrten (legen, Kelch, ſchwer, 
leer). Das h in Bieh, Schuh, jäh ftammt nicht als filbentrens 
nendes h aus dem Plural oder Genetiv, es ijt ja alt! — Die 
Bertleinerungsfilbe =lein hat ihr befonderes Gebiet in der Porfie; 
in ber hochdeutſchen Umgangeſprache wird fie faum mehr zu bes 
leben jein. 

In der Lehre von den Safzeichen hat Erbe leider die uns 
geheure Ausdehnung des Kommagebraudes nicht anzutaften ges 
wagt. In Bayern hat man den Berfuch gemacht, damit aufs 

umen. 
Was nun das eigentliche Wörterbuch anlangt, jo möchte ich 

mic; dagegen verwahren, daß ic) Wörterbücher mit Angaben über 
Wortgebrauh, Wort und Beugungsformen überhaupt tadle; 
aber die Berf. jollen den Schein vermeiden, al® ob fie damit aud) 
etwas Amtliches böten, indem fie die Bücher Rechtſchreibewörter⸗ 
bücher nennen. Auch Erbes Buch iſt eim beutiches Wörterbuch 
überhaupt und ein Fremdwörterbuch, insbejondere; denn was zur 
fpragjlichen Belehrung beigebracht iſt, übertrifft an Umfang weit 
das, was für die Nechtichreibung von Bedeutung iſt. Dak das 
Buch aud) ald Fremdwörterbuch zu dienen hat, läht es begreif- 
lich werden, dab Wörter aufgenommen find, die man lieber nicht 
mehr in deutſchen Büchern gedruckt ficht, wie dezifiv, dezidieren 
und Dußende andere; wer fie nicht fhreiben lann, fol durch ein 
Rechtſchreibebuch nicht in den Stand gejept werden, fie doch zu 
brauchen. Warum auch Ortnamen wie Dodona aufgenommen 
find, weih ich micht; wenn ſchwierigere Ortsnamen überhaupt 
berüdfichtigt werben jollen, dann müiten fie jedenfalls richtig aufs 
enommen werden; aljo 5. B. nicht Baireuth mit i. (Erbe gibt 
n danfenswertem Umfang auch die Betonungen der Wörter; ob 

er mit Herameter, Pentameter, Täbat Beifall finden wird? Die 
Erymologien find zu allermeijt nach den beiten Quellen gegeben; 
zweifelhaft iſt mir unter anderm die Serleitung von Metze aus 
Magd (doc) wohl von Mechtild), Welle aus wel = rund (mbd. 
sinewel), Baland von fallen, Wacholder von queds. Bei den 
Abtürzungen vermifje ich D. neben Dr. für den doctor theologiae. 
Daß oberdeutiches Sprachgut bei Erbe weit mehr Berüdjichtigung 
efunden hat als bei Matthiad und Duden, redine ich ihm zum 

Berbienft. Überhaupt möchte ich der ungewöhnlich fleipigen, ums 
fihtigen, vieljeitigen Arbeit Erbes mein Lob nicht vorenthalten 
und ihr recht grofen Erfolg wünſchen. D. Brenner. 
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Otto Schröder. Von papiernen Stil. 5. durchgeſehene 

Auflage. Leipzig, Teubner 1902. VIIIu. 102. geb. 2,80 4. 

Der Berfajjer diejed belannten Buches ijt ein Mann von Beift, 
und es fommt ihm auc darauf an, das bemerklich zu machen; 
ja, diejes Bemühen geht zumeilen recht weit. Man hätte daher 
zweifeln fünnen, ob gerade er der Nechte dazu war, ald Anwalt 
aufzuſtehen für die Schlidyiheit und Natürlichteit der Sprache, gegen 
Zwang und Künſtelei, aljo für die Beitrebungen, die innerhalb 
des Spradwereins beſonders von dem viel tiefer in vollstüm— 
licher Art wurzelnden Rudolf Hildebrand vertreten wurden. Aber 
alle Zweifel müfjen verftummen vor der Tatjache, daß jein Bud 
»Bon papiernen Stile jept bereits in 5. Auflage ausgegeben 
werben fanı. Und wir vom Sprachverein lönnen's ganz zufrieden 
fein; denn erjtens: Jeder wirfiame Bundesgenofje unjerer Sache 
— und das iſt Schröders Bud) gewiß — ift und recht, umd 
zweiten® legt die ftarle Nachirage nach dem Bude aud für 
Verbreitung und Erfolg unjerer Bereinsarbeit ein beredtes Zeug— 
nid ab. In den wenigen Bemerkungen ded Vorwortes zu ber 
neuen Bearbeitung läht auch der Verſaſſer die Erkenntnis durchs 
ihauen, daß fein Buch von einer allgemeineren Bewegung ges 
tragen wird. Er nennt aber nur den gewiß waderen — 
Guſtav Wuſtmann, den auch wir nach Verdienſt zu rühmen 
wijjen; den Spradverein nennt er nicht. Wäre es mun aber 
wohl zu viel verlangt geweien, wenn man von dem alten Gegner 
eine offene Anerkennung erwarten wollte, fo tut e8 mir doch um 
unferts und um feinetwillen leid, da die ganz üble Stelle ©. 18ff., 
two er den Verein zwar auch wieder nicht nennt, aber meint, nod) 
in der 5. Auflage ſiehen geblieben iſt. Freilich nicht unverändert. 
Früher in der eriten Auflage S. 22 hat er es »matürlich« ges 
funden, daß die »Sprachreiniger« angeblich dem großen Papiernen 
huldigten; jept erſcheint es ihm »jelname« Hat er fich beiläufig 
doch jogar zu dem Zugeſtändnis verjlanden, an einer Stelle ein 
veraltetes Fremdwort Nonchalance durd) das deutſche Wort Läſſig⸗ 
feit zu erjegen, das ſich ihm wahrſcheinlich durch den Goethiſchen 
Gebrauch empfahl. Aber was er weiter in der recht geſchraubten 
neuen Fafjung der bezeichneten Stelle den »Spradhreinigerne zum 
Vormwinfe macht, und was er ſich einbildet den »Berdeutihern« 
Neues zu lehren, beweift ums eins wie das andre nur, dab er 
die Tätigkeit des Sprachvereins nicht fennt. Gr glaubt vielleicht 
gar alles mögliche zu tun, Indem er mild läcelnd über jeine 
Veröffentlihungen binmwegfieht. Und doch hätten ihm Zeltſchrift 
und Beihefte für die Durchficht feiner neuen Auflage in manchen 
Stüden nügen fünnen. So verdiente die Bemerkung auf S. 35 
über »welder« auf Grund defien berichtigt zu werden, was in 
der Beitichrift 1900, Sp. 133 ff. und 229 erwähnt worden 
it. Bei ©. 10 würde er vielleicht die Beſtimmungen über bie 
Bühnenausiprache berüdjichtigt und bei S. 25 gewußt haben, daß 
eigne Unterſuchungen über die Stellung des Zeitwortes nad) »und« 
mittlerweile längit in wünfcenswerter Gründlichteit vorhanden 
find (Wfl. Bei. V u. IX). 

Der wertoolljle ber drei urfprünglich einzeln erſchienenen Auf⸗ 
fäße, die Schröder fpäter zu dem Bande vereinigt hat, iſt und 
bleibt de (ehe feine Darjtellung der Geidyihte des vielgeplagten 
Wortes »derjelbes, Die darin ausgeſprochene Lehre und noch 
gar manche der vielen ——— die der andere Aufſatz unter 
dem glüdlicd gewählten, aber für meinen Geſchmack durd) Über— 
anftrengung gequälten Ecylagworte »Der große PBapierne« ent- 
hält, find ſeit zwanzig Jahren in allen Tonarten wiederholt, aber 
darum doc noch nicht Überflüilig geworden; um mur eins zu 
nennen, der Mißbrauch des »erfteren« und »leterene, den Schröder 
zuerit in Wildenbruchs ergreifender Erzählung » ındertränene auf- 
geſtochen Hat, blüht fröhlich weiter. Kurz, das Buch verdient 
auch ferner beachtet zu werden. Daher führt es unſere Beitichrift 
lange jhon in der Lite der »Empfehlenäwerten Bücher« ab und 
zu ihren Leſern vor Augen. Wenn's nur aucd außerhalb diefer 
Kreife immer mehr zur Geltung füme, fo wa. in den Preuß. 
Zahrbücern, in denen trog alter Freundichajt mit D. Schröder 
doch aud der Grohe Bapierne wohl gelitten ift. Bor kurzem 
erſt brachte z.B. ein Nufrat des jenaifchen Profeſſors Yorenz (über 
das Tagebuch des Kıonprinzen) eine wohre Mujterleijtung »deds 
felben«, aber auch »der foeben in Niga jein Amt angetretene 
Kurator« auf S. 555, und daß ſich S.557 jemand verlobt mit 
»einer vielnadhgeihauten Schönheit“, find gar nicht übel. 
Das letzte Stüdchen hat, nad der Unterichrift D. zu ſchließen, 
fogar der überlluge Herausgeber ſelber geleiſtet. 
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Schröder hofit in einem ſchwungvollen Schlußworte auf einen 
grohen Dichter als Erlöſer der deutichen Sprache. Hat nicht das 
Spracleben der Gegenwart zu viel und zu ſtarke Quellen und 
AZuflüffe gemonnen, als da ein einziger ed ganz mit fich reihen 
würde, wenn er auch noch jo mächtig ſtrömte? Jedenfalls wollen 
mit Schröder aud wir im Spradwerein inzwiſchen nad) unſern 
Kräften alles tun, um »den Glauben an unire Mutteriprache, 
ber uns tm Jah hundert nach Quther fait verloren ging, und der 
troß Goethes und der Brüder Grimm noch nicht Ghemeingut aller 
deutich Fühlenden ward, lebendig zu machen. Denn das iſt auch 
das Ziel des Spradjvereins. Str. 

Deutihe Bald» und Weibmannsiprühe in Neimen. 
Bufammengeitellt von M. Freiberen Anigge=sLevejte. Neudamm. 
Berlag von I. Neumann. 1708. gr.8%. 3.4, geb. 4,50 .4. 
———— ordnet die von ihm mit großer Liebe und Aus- 

dauer gelammelten Wald⸗ und Weibmannsiprüche rein ſachlich: 
1. ber Jäger und der Wald; 2. der beutjche Jäger, jein Wild 
und fein Hund; 3. nach der Jagd; 4. der Sonntagsjäger; 5. Jägers 
falender aus alten Jagdbüchern; 6a) vermiſchte Sprüche, b) alte 
Weldmarnnd- ragen und «Antworten, c) Jägerſprüche aus dem 
16. Jahrhundert. — Abgejehen von einigen Meimen aus unferen 
Klaffitern (Bürger, Eichendorff, Freiligratb, Hoffmann von 
Fallersleben; Spr. 187 tft von Sciller!), ſchöpft der Berfafler 
für jeine Abjdmitte 1,2,6b aus den Klajfitern der Jägerei: 
Goler Spr. 479, Dübel, Fleming 476, 484, 486, 492, 499, 
502, 508, 512, 517, 520, 525, 528, 534, v. Hohberg, v. Kobell 
196, 205, 511, bejonder® aber (mie er jelbit angibt) aus v. Wil 
dungen (f 1821). Viele Sprüde find dem Boltsliede ents 
nommen. Für Abſchnitt 5 aber benußt der Verfaſſer beionders 
die althergebrachten und 3. T. gedrudten Bauern= und Jägers 
regeln; jo Spr. 477, ‚483, 485, 491, 495, 406, 500, 510 
514,519, 521,524 (von denen die beiden letzteren ungereimt find). 
Aus der Belegenheitsbihtung (Wandıprüden, Einträgen in 
Fremdenbücher, Trinfiprüchen), vieleicht auch aus der eigenen 
poetifhen Ader des Berfafierd ftammen die Mbjchnitte 3, 4, 6a. 
Über den dichterifhen Wert befonderd des Abſchnins 3 läht 
fih ftreiten. Troß des Titels find ungereimte Sprüce u. a. 
278— 283, 285, 286, 388, 406, 416, 436, 462, 471, 494, 497, 
503 — 506, 521, 524, 732; dagegen follte in Verſen gejegt fein 
Spr. 539. Bu erklären fände ich manches, z. B. Spr. 390: 
Und kehrſt du heim mit Beute, So trint und finge froh, Und 
ehr, wie brave Leute, Das fröhliche Tajo! — »Bei der Barforces 
jagd auf Hirfche galt der Auf: Tajo! Tajo! Tojo! Der Bradıerer 
Hundeführer) ruft noch heute, um bie Hunde zum Suchen anzu⸗ 
uern umd zujammenzubalten, an manchen Orten in Steiermatf: 

Za! Ta! Zale v. Berg. — ©. 55, Spr. 457: Des Weidwerls 
edle Sprache, Sie ziert ben Jägersmann, Und jeder ſolll' fich 
ſchämen, Der nit mal »|prechene lann — zeigt uns, mit welchem 
Stolz der Weldmann an feiner althergebrachten Standesſprache 
—* Spr. 499: Das Wild taugt nicht und iſt gering, Barım? 
es hat viel Engerling —: Das Wild tft (im April) gering, ſchlecht 
am Wildbret; die Qarve ber Hirſchbremſe, die unter der Haut lebt, 
frißt fih, wenn fie zur Berpuppung jchreitet, einen Ylusgang; 
daher die Löcher in der Haut des Wildes im Frühjahr. 

Erklärungen, wie alles ger Beiwerk vermeidet der Heraus⸗ 
pe Ber nad den Duellen forschen will, der leje Bücher wie 
en »PBürfchgang im Didicht der Jagd- und Forſtgeſchichte vom 

Sreihern von Berg (Dresden, Schönfeld, 1864) Das uns 
vorliegende Buch foll nicht belehren, jondern nur unterhalten. 
Tarjächlich Heft es fich bei feiner ftofflichen (nicht geichichtlichen) 
Anordnung fehr munter. Einige Derbheiten, wie fie in Spr. 484, 
492 vorfommen, rechnen wir ihrem Alter (1719) zu qute, die in 
Spr. 482 dem Jägerhumor, ber bis in die erniteite Yage unver 
wüftlich bleibt und eine weidmänniiche Todesanzeige erfinnt, wie 
in Spr. 842: Dem mwohlgebomen Jäger Reit, Dem Schreden 
aller Hajen, Hat Plutos Jägermetiter heut Halali! Halalt! geblaien. 

&o empfehlen wir das ſchön ausgeitattere Büchlein (auf den 
Weidnachtstiſch) Für alle Freunde des Weidwerls, vollsiäimlihher 
Dichtung, kerndeutſcher Sprache. 

Bittau. Dr. Paul Sahlender. 

L.Viered, German Instructionin American Schools, 
Washington 1902, Government Printing Office. 1778. 8. 

Das Buch bildet den XIV. Abſchnitt eines Berichtes des Vors 
figenden der Minifterials Abteilung für das Unterrichtäweien in 
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den Vereinigten Staaten von Amerila. Es behandelt die Ent— 
wicllung des deutſchen Unterrichts in den B. St. von ſeinen erſten 
Anfängen bis zur Gegenwart, berichtet über feinen gegenwärtigen 
Stand und entwirft ein Bıld bes Verhältniſſes zwiichen Deutiche 
land und Amerifa, ſowie der Stellung der Deutich: Amerifaner 
zu ihren engliſch ſprechenden Mitbürgen. Mit deuticher Gründ— 
ichfeit abgejait und auf wijienfchaftlicher Grundlage beruhend — 
was jhon aus der erftaunlic langen Lifte der benupten Werfe 
erhellt — verrät es zugleid;, wie feſt ber Verfaſſer, der frübere 
fozialdemofratiiche Reichstagsabgeordnete Biered, an jeinem Bater- 
lande hängt, und wie jehr er bejtrebt it, deſſen Sprache in 
ber neuen Heimat zu fördern fowie ein befires Verjtändnis zwifchen 
»zmwei der bebeutenditen und fortichrittlichiten Nationen der ganzen 

elte herbeizuführen. Die ftatiftiihen Tafeln über Lehrer-, 
Scülers und Stundenzahl an den verfchiedenen Unterrichtsanſtalten, 
die zahlreichen Angaben über den Betrieb des deutichen Unter— 
richts an diejen, Über den Beſtand der Büchereien, die Lebens— 
verhältnifje der Lehrer uſw. bieten dem Fachmann viel Anziehendes. 
Allgemein feſſelnd ijt zunächſt die Darjtellung der Entwidlung des 
beutichen Unterrichts, da fie zugleich eine gedrängte Geſchichte bes 
Deutjhtums in den Vereinigten Staaten enthält, und dann die 
Wiedergabe einer großen Reihe von Anſprachen und Berichten 
amerilaniſcher Staatsmänner und Gelehrter, die beredted Zeugnis 
von dem Einjlufie der deutichen Wiſſenſchaft und Literatur auf 
die amerifanijhe Bildung ablegen. 

Bis 1825 war der deutſche Unterricht gänzlich auf die von den 
beutjchen Anfiedlern gegründeten Bemeindeichulen beichränft, ameri⸗ 
taniſche, d. h. englijhe Schulen, an denen Deutich gelehrt wurde, 
geb es nicht, Überhaupt fpielte dad Deutichtum im Vergleich mit 

an Zahl weit geringeren Franzoſen aus geicichtlich leicht zu 
erflärenden Gründen nur eine untergeorbnete Nolle. Im Frei— 
heitetriege hatten die Franzoſen, an ihrer Spike Laſayette, ebenſo— 
viel zur Errichtung des Freiſtaates beigetragen, wie die heifiichen, 
braunfchweigiichen und andern beutichen ——— in engliſchem 
Solde zu ſeiner Unterdrüdung. In der hierdurch erzeugten Er— 
bitterung gegen alles Deutſche Üüberſah man, daß jene Soldaten 
nur die Opfer entarteter yürfien waren, und vergaß die hervor: 
ragenden Leiſtungen beuticher Heerführer auf amerilaniſcher Seite, 
die Taten der Steuben, Kalb und Herfimer, ebenfo wie die freund 
lihe Haltung Friedrichs des Großen gegenüber dem jungen Staate. 

Damit hing denn eine teilweile mit Gewalt durchgeſeßte Ameri— 
fanifierung der Deutichen zuiammen, die durch weſeniliche Ver⸗ 
minderung der Einwanderung erleichtert wurde. Nach 1825 beginnt 
jedod das Deutiche feinen Einzug als Lehrgegenftand in bie 
höberen Schulen namentlich der von Deutſchen ſtark bevölferten 
Städte zu halten. Zugleich macht fich der Einfluß der Taufende 
von afademiich gebildeten Männern geltend, die vor und nach 1848 
ihr Vaterland aus politiichen Gründen verliefen. Dazu fommt 
das Drängen bedeutender, in Deutichland ausgebilteter Amerikaner 
auf Verbefjerung des Schulwejend nad) deutihem Mufter und auf 
Anerkennung des Bildungswertes der beutichen Sprache und des 
deutjchen Schrifttums. Aber es gelingt zunächſt noch nicht, die 
überragende Stellung der Haffiihen Sprachen auf den höheren 
Schulen und Unwerſitäten zu erichüttern; die neueren Spracden 
— das Deurjche immer in zweiter inte binter dem Franzöſiſchen — 
müfjen ſich mit der Rolle von Nebenfäcern begnügen, die in 
eringer Stundenzahl und auch mur hier und da gelehrt werben. 
enn tropdem die Dienge der um die Mitte des 19. Jahrhunderts 

in deuticher Sprache unterrichteten Kinder ſehr groß, ja wohl nod) 
gie gewejen zu fein ſcheint als jept, fo iſt micht zu vergeiien, 
ab die Einmwandrer damals ihre Kinder meiſt in rein deutſche 

Schulen ſchickten. Huldigten fie doch, was bei der geringen Macht 
und dem noch loje gefügten Staatöwejen der Republit begreiflic 
tft, vlelfach noch jonderitaatlichen und ſonderſprachlichen Beftrebungen, 
die J B. im Sabre 1837 in der Forderung einer deutjchen Vers 
ſammlung zu Sarrieburg zum Ausdrud famen, das Deutiche 
ald zweite Staatsſprache anzuerfennen. Erſt durd bie Ereig— 
niffe von 1866 und 1870/71 gelangt das Deutjchtum auch 
in den amerifaniihen Vehranjtalten zu höherer Geltung, allen 
voran in der Johns Hopkins University zu Baltimore, beren 
Begründung im Jahre 1876 geradezu eine neue Stufe in der 
Entwicklung des deurjchen Unterrichts bezeichnet. Deutſche Lehr 
methoden und demiche Philologie fanden in ihr eine Heimftätte, 
und durch die Anftellung einer großen Anzahl von Lehrern, die 
in Deutichland geboren oder au deutihen Hochſchulen gebildet 
waren, wurde das Deutjhe dort gewiſſermaßen wiſſenſchaftliche 
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»Hof · ſprache. Raſch folgten andre Anitalten ihrem Beifpiele, und 
wenn auc das Franzöſiſche Im allgemeinen immer noch den Vor: 
rang vor unjrer Sprace genteht, jo wird doch in ben Bereinigten 
Staaten jept fein alademifcer Grad erteilt, ohne da der Bewerber 
eine Kenninis des Deutſchen nachweiſt, die ihm das Leſen der 
gen Werte in der Urſprache ermöglicht. Fur die Zulaſſung 

beſſeren oolleges — einem Mitteldinge zwiſchen unſern 
Een umd unfern Univerfitäten — fängt man an, eine ges 
wife Kenntnis der deutihen Sprache zu fordern. Gelegenheit, 
dieje zu ftudieren, Hit auf allen gegeben, auf vielen tft 
fe e bereitö verbindlicher Lehrgegenftand, und nach des Berfafjers 

einung befindet fie fi auf dem bejten Wege, es überall zu 
werben und damit die Stellung des Franzöſiſchen einzuholen, 
vielleicht auch zu überflügeln. 

Deutichland und die Vereinigten Staaten find ſcharſe Wett: 
bewerber auf wiriſchaftlichem Gebiete, und auch in der Pohrtit 
trennt fie mancherlei. Da iſt e8 gut, an das zu erinnern, was 
fie eint, die geiftigen Beftrebungen. Viereds Buch, das zunächft 
geeign gnet ift, dem Fachmann ala Duellenmert zu dienen, ift auch 

diefer Richtung ein danfenswerter Beitrag. 
Plön. Friedrich Wappenhans. 

Zeitungsſchau. 

Aufſätze in Zeitungen und Zeitſchriften. 

Gutes Deutſch. Von Ferd. Avenarius. — Der Kunſt⸗ 
wart. 2. Juliheft 1902, 

Woher ſtammt das ſchlechte Deutſch? Die einen ſchieben's den 
—— zu, die andern ben Zeitungsſchreibern, die drinen den 

aufleuten. Seder Stand Magt über das ſchlechte Drutich des 
andern Standes, weil jeder den Splitter im fremden Auge leichter 
ald den Balken im eigenen fieht. In Wahrbeit hat feiner von 
und dem andern etwas vorzumerfen; wir find allejamt Sünder, 
von der breiten Majje des Volles an bis hinauf zur höchſten 
Spige. Die hauptiäclichite Uriache des ſchlechten Stiles aber iſt 
ber Mangel an Schulung unjerer Phantaſie, die nicht imftande 
tft, im Bilde zu bleiben, d.h. eine Borftellung ausleben zu lafien. 
Das Bedentlihite jedoch ift dabei nicht das Entgleifen an ſich, 
als vielmehr, daß dies Entgleifen meift jo wenig empfunden wird. 
Ein wirklich gutes Deutſch wird fich daher nicht erreichen laſſen 
ohne eine allgemeine Hebung unjerer äfthetifchen Kultur, vor allem 
nicht ohme Pflege der Phantafie. — — Im Verlauf des Nufjapes 
vergift WAvenarius nicht, das Wirken des Sprachvereins aner- 
tennend zu erwähnen. Wenn es fid im Kunjtwart auch jelten 
um rein fpradjlihe Dinge ge wenn Fremdwörter auch nicht 
grundfäplich vermieden werden, jo begegnen wir doch fait überall 
einem klaren, reinen Deutih, bad fh Tomott von hochtrabenden 
oder verſchwommenen Fremdwörtern als von geipreizter oder über 
ladener Ausdrudsweiſe frei hält. Das ergibt ſich ja von jelbit 
aus dem Kampfe, den Avenarius und die Seinen gegen jede Art 
von Unwahrheit, Heuchelei und faljchem Zierrat Kunſt und 
Leben führen. So haben wir aud im Sunftwart einen wertvollen 
Mitarbeiter an unjerm Were. 

Ejjen (Ruhr). Bild. Schmidt. 

Barijer Brief. Die Eroberung des Kontinents durch 

England. — Straßburger Poſt vom 11. Juli 1902. 

Mit heiligem Zorn wendet ſich der Verfafier gegen die Schwäche 
nicht nur der Franzoſen, ſondern auch der Deuiſchen, immer mehr 
der Berengländerung zu verfallen. Wie es in Frankreich zum 
guten Ton gehört, et Drekmaler oder dem Ladies tailor zu 
eben, jo laſſen in Berlin und in großen deutjchen Provinzials 
tädten die vornehmften Leute bei engliihen Schneidern, engliſchen 
Scuftern und engliihen Hemdenmachern arbeiten. Und wie 
Barifer Häufer, jo Hündigen auch deutſche Geſchäfte ohne Erröten 
an, daß jie mur echt englische Stoffe und Waren führen. Ja, 
unfer gutes altes deutiches Tumen ift von den engliicden Bes 
MEHR IE d Fußball, Kridet, Tennis u. a. fait ganz verdrängt 
wor! 

Eine wirkiame Beleuchtung erhält dieſe jo berechtigte Klage 
durd; bie un® vorliegende Nummer der Illuſtrierten Gertehree 
zeitung. Dieſes in Straßburg erjcheinende Blatt enthält, obwohl 
es im übrigen durchweg in deutſcher Sprache geſchrieben iſt, auf 
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ber erften Seite von Nr. 11 eine Neihe Abbildungen von Bad 
Altenberg und Umgebung, die fümtlidy engliiche Unterſchriften 
tragen vom View of the Valley of Munster bis zum Lake of 
Gerardmer. 

BWielandiana. Von Amtsrichter a. D. BP. Bed. — Diöceſan— 

ardjiv von Schwaben Nr. 3/4, 1902, S. 58ff. 

Bed ftellt die ſprachlich veralteten Formen, die mundartlichen 
Wörter und die Fremdwörter und fremdartigen Ausdrüde des in 
der Nähe von Biberah in Oberſchwaben geborenen Dichters 
Wieland zujammen. Beſonders reichlich fällt das Verzeichnis der 
Fremdwörter aus, Denn es wimmelt in feinen Scriften, ents 
iprechend dem frangöjierenden Auge jeiner Dichtungen jo vom 
fremden Beitandteilen, daß man ibn fait den Fremdmwörtermann 
unter den Meijtern von Weimar nennen könnte. Doc joll er 
auch eine Neihe von Übertragungen fremder Ausdrücke geſchaffen 
haben, von denen wenigſtens Gemeinplaß für locus communis- 
jet vollftändig in der deutſchen Spradye eingebürgert ijt. 

Eijenberg S.—A. Mar Erbe. 

Spraden und Seewejen. Bon — Gerde, Kor— 

veitenfapitän a. D. — Der Tag Nr. 415, 5. Septbr. 

Das Engliſche fei nicht nur wegen — Biegſamkeit dem 
Weltverkehr unentbehrlich, ſondern habe auch für den Seejahrer 
vor allen andern Sprachen den Vorzug. Viele deutſche Seeleute 
bedienten ſich beim Kommandieren des Engliſchen, weil man mit 
drei engliſchen Worten an Bord manchmal mehr fagen lönne al& 
mit 20 Worten einer andern Sprade. Zum Schluß aber wird 
auch Deutih eine Seemannsſprache genannt, und der Verſaſſer 
ſcheint die tröftlihe Hoffnung anzudeuten, daß der Deutiche kraft 
natürlicher Anlage und Bedingung etwas leınen und es fünftig 
in der Mutterfprache dem Engländer gleichtun wird. 

Weltſprache. Danziger Neueſte Nachrichten Nr. 151 vom 

1. Zuti. 

In dem Meinen Auflage wird das Medyt der beutichen Sprache 
im diplomatiihen Verkehr beiprochen aus Anlaß eines Höflichkeits⸗ 
austauſches zwijchen dem Deutſchen Sailer und dem König von 
England, der beiderieits in _englüicher Sprache vollzogen worden 
ift, während von englicher Seite der Gebrauch des Deutſchen zu 
erwarten gewejen wäre. 

Auf den Spuren der Haruder im Elſaß. Von Eduarb 

Halter. — Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung Nr. 196 
vom 28. Aug. 1902. 

Der Aufjap wünſcht anzuregen zu genauerer wiſſenſchaftlicher 
Unterfuchung der durch die Schriiten des Paſteten- und Bolls« 
dichterd Mangold befannt gewordenen Mundart der »Harder«, 
die zwiichen den Alemannen des ſüdlichen und den Franken des 
nördlichen Elfah um Kolmar herum wohnen. Nach gewiljen Über- 
einftimmungen ihrer Mundart mit dem Altnordiſchen glaubt er 
bier die Nachkommen der wahricheinlich aus dem hoben Norden 
vom an Fiord bergemwanderten, aber ſeit Cäſars und 
Arioviſts Zeiten verſchollenen Haruder zu erkennen. Str. 

£ Brieftaften. 
Herm ®,..., Linsdorf bei Pfirt. »Das Quid und Quale ⸗ 

bebeutet jo viel wie »das Was? und Wie?« (latein. quid = was ?, 
quals — wie beihafien?). — Ein »Gmadenbrief« ijt im eigents 
lichen Sinne eine Urkunde, durch die aus Gnaden «in Vorrecht 
verliehen wird. Wenn es in dem Boifslicde Ich bin ein deuticher 
Knabe und hab die Heimat lieb« heit: ⸗wo Gott in allen Gauen 
ben Gnadenbrief ums jchrieb«, fo iit damit offenbar das von Gott 
verliehene Borrecht gemeint, in einem jo jbönen Lande zu leben. 
— Die Wendung »ich babe falte iit dem Franzöſiſchen Jai froid 
nachgebildet und darum nicht zu billigen; man jage: »mir ift falt« 
oder auch »ic) bin falt«. Dagegen iſt »ich friere« von Haus aus 
gut deutich, ſchon im Althochdeniſchen belegt und neben dem eben⸗ 
jalls guten »e& friert mich« unbedenklich zu verwenden. — Es 
fann nur heiken: »einen Monat, einen Tag fpätere, weil auf 
die frage »wie lange vorher oder nachher?« der vierte Falk 
ftehen muß. 
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Herrn Sch. . ., Raifel. Über den Ausdrud »fich nicht ent 
blöden« ift ſchon im Jahrg. 1888, Ep. 33— 35 (vgl. aud Ep. 74) 
eingehend gehandelt worden. Herr Oberlihrer Dr. Hertel hat 
dort darauf hingewieſen, dab die Worfilbe »ents« nicht nur das 
Austreten aus einem Zuſtande (»entarten«e), fondern auch das 
Eintreten in einen Zuftand (»entblöhene«) bezeichnen konn. »Sich 
entblöden« fommt in beiden Bedeutungen vor: 1. — die Blödigs 
keit ablegen, fich nicht fcheuen, 2. — blöde werden, fich ſcheuen 
(dann aljo »fich nicht entblöden« — ſich nicht fcheuen). Die erite 
Bedeutung findet fich bejonders in der älteren Sprade, z. B. bei 
Grimmelshaufen, Wieland, die zweite (auch jchon feit dem 17. Jahre 
hundert belegte) it heute überwiegend. Zu den dort angeführten 
Werfen tft jet noch Heynes Deutiches Wörterbuch hinzuzufügen. 
Wir haben danach feinen Anlah, die Wendung »ſich nicht ent— 
blöden« = ſich nicht fcheuen zu befämpien. — Tagegen halten 
wir die Überflüfige, ja finnftörende Hinzufügung eines »midht« 
nad) »bis«, ebenjo nad) »bevor, ehe, ohne daß, ohne zu« 
für tadelnswert. Man jage alio nicht: »die Pforte will feine 
Schritte tun, bis nicht die Mächte zu einem Einverjtändniffe ger 
langt finde, fondern: »... bis die Mächte... .e oder: »...fo 
lange nicht die Mächte . ..« Dieſe lepte Form des Gedankens 
zeigt uns zugleich den Urſprung des Fehlers, der in einer Ber: 
milhung zweier Fügungen befieht oder, anderd ausgebrüdt, in 
der Neigung, eine fie die Zufunft erwartete Handlung zugleich 
als eine noch nicht eingetretene zu bezeichnen. Eo — aber 
diejer Fehler iſt, im Schriſttum wie beſonders auch in Brieſen, 
jo hat er ſich doch noch nicht jo weit feſtgeſetzt, daß er als eine 
Spracheigentiimlichfeit anerkannt werden mühte. — »ASuftreden« 
und »Auftredeweg« erklären jich aus der Anihauung, dab man 
unmittelbar auf das Ziel zu geht. Die Bedeutung des Zeitwortes 
wird far aus folgendem Gabe Hebels: »fo will ich lieber noch 
ein paar Stunden zuftreden bis in die nüchſte Stadte. »Üinen 
Weg abidneiden, abtürzene beruht auf einer anderen Vorſtel— 
lung, nötigt uns aljo nicht, aud) »abftreden« zu jagen. Übrigens 
find »zuftreden« und »Zuſtrecleweg · nur landſchaftlich; letzteres ift 
ung im Elijah begegnet. Wiehl jagt »Stredweg«e. — In Ihrem 
Kampfe gegen die falihe Anwendung des Wortes »Trimeftere, 
als jei es ein Dritteljahr, alfo vier Monate, find Sie unfrer Unter: 
fügung gewiß. Wir find gelegentlich früher ſchon auf dieſe 
Bertehriheit geftohen, jelbit in den erjten Entwurf des Ber: 
deutichung&heites für die Schule (1859) hatte fie ſich eingeſchlichen; 
daß fie aber jo verbreitet jei, wie aus Ihrer freundlichen Mit« 
teilung hervorgeht, hätten wir nicht für möglich gehalten. Eie 
haben gewik redht, wenn Sie meinen, der Jrrium jet aus ber 
Borausjegung eniſtanden, daß »Trimefter« eimas anberes jein 
müfje al$ »Quartale. Bielleicht haben gewiſſe Leute auch einmal 
etwas von »Tertiale — Dritteljahr gehört und in ihrer mangel« 
haften Lateinkenninis beide Wörter miteinander verwechſelt. Doc 
wie dem auch jei, die Berfehribeit fliegt auf der Hand, aber 
auch ihr Nupen für unfre Sadıe. Denn einleuchtender lann die 
Gemeingeſahrlichteit der Fremdwörter ſchwerlich nachgewieſen werben 
als an dieſem Beiſpiele. 

Henn Br...., Delibich. Bei fremden Perſonennamen, zu: 
mal wenn die fremde Endung beibehalten wird, iſt es ftatthaft, 
das Geſchlechtswort Hinzuzufügen: »die Werte des Tacitus, er 
widmete dem Auguſtus . . er pried den Mäcenade. Doch iſt es 
bem deutichen Eprachgefühl angemefiener, den Artikel weg— 
zulaſſen. Vollends anftöhig ift der Gebrauch des Geſchlechts— 
wortes bei deutſchen Namen: »der Tod des Siegfried, er ernannte 
den Biemarch.. .« Bei weiblichen Namen ſſt die Abneigung 
gegen den Nrtifel minder grob. Danadı würden wir bei dem von 
Ihnen angeführten Namen »Senta« das Geſchlechtswort für zus 
läffig halten; aljo entweder »die Ballade der Senta«, wie Wag- 
ner jchreibt, oder »Sentas Ballader, wie Wolzogen jagt. Leßteres 
iſt aber unftveitig gefäliger. Wenn jedoch mit dem Namen nicht 
die Perſon jelbit, jondern die jchaufpieleriiche Nolle bezeichnet wird, 
dann iſt der Artikel unentbehrlich, alfo nur: »die Nolle der Senta, 
fie jpielt die Senta« uſw. Nichtig ift daher »Sentas Freundinnene, 
aber falſch »Sentas Darstellerin. Im übrigen verweilen wir Sie 
auf Matibias, Epradileben S.50 und Heine, Sprachort ©. 42. 
— Für »Artifele finden Sie »Geichlednäwort« in dem Berbeut- 
ſchungsbuche für die Schule, und für »Efitafee: » Verzüdungs in 
dem jür die Tonfunjt, allerdings nicht unter »Ertaje«. Cine 
Verarbeitung der einzelnen Verdeutichungähefte zu einem Ganzen 
iſt noch nicht zeitgemäß; zunächſt müſſen die einzelnen Gebiete 
behandelt werden. 
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Herm Fr. Kr. . . . Teslic (Bosnien). Der dritte Fall bei 
»verpflichten · zur —— der Perſon, welcher man zu Dante 
uw. verpflichtet ift, lann unterbrüdt werden, wenn die Perſon 
aus dem Sape ſelbſt Har erfichtlich ift, alfo zwar: »ich bin ihm 
u großem Dante verpflichtete, aber: »er hat mich zu großem 
Dante verpflichtete. Die Hinzufügung eines »fich« würde eine 
große Härte fein. Alſo iſt befier: »Sie würden uns zu Dant 
verpflichten«. — »Eines Hohen Minifteriums ergebener N. N.« 
muß es heißen. nicht: »einem ....«e Man jagt doch aucdı: » Dein, 
Ihr ufw. ergebener N. N.« — Da Teile von Titeln mit großem 
Anfangsbucfiaben zu ichreiben find, z. ®. »das Königlich Preußiſche 
Bollamt«, jo tut man gut, aud »ein Hohes Minijterium« jo 
auszuzeichnen, obwohl Hier nicht eigentlich der Teil eines Titels 
vorliegt. Dagegen find »hohadhtungevoll«e und »ergebenft« Hein 
u ſchreiben. an würde ja hier durd) —— großer Buch⸗ 
aben ſich ſelber ehren, und dadurch dem Ausdruck größter Hoch— 

achtung wieder entgegenwirken. 
sem B.W,..., ** Wir können in dem Gebrauche 

von »ſo oft · jtatt »jo oft ald«, »fo bald« ftatt »jo bald ald«, 
»troßdeme ftatt »tropdem daß · u. ä. feine ſprachliche Nachläf 
feit erlennen, jondern eine recht —— Entwicllung, durch die 
das Satzgefüge in dankenswerter Weiſe erleichtert wird. Früher 
nahm man gar feinen Anſtand, nad) hinweiſenden (demonitrati- 
viihen) Ausdrüden den Nebenjap ohne ein verbindendes »dak« 
oder »al8« anzulnüpien; das be en z. B. die Bindewörter 
»indem« umd »nacdem«, »mwährende« für »während dem«, ähnlich 
and) ⸗bis, che, bevor« uf. Sa, die meijten Bindewörter find 
urfprünglich jo aufzufafjen. Und biejelbe Mıt, den Nebenjag 
unterzuordnen, liegt in den oben genannten Fällen vor, iſt hier 
auch zum Teil gar nicht fo jung. n Schiller jagt an befannter 
Stelle: »ſo oft du fommft, er ſoll dir offen fein« (wer vermißt 
bier ein »ald«?), und Gellert: »ſowelt die Wollen gehen«. Ber: 
bindungen wie »fo viel ich weiß, jo gut er fann« u. ä. find doch 
ewiß ganz unanjtößig. »Trotzdem« ift freilich jünger, aber es 

Kheint uns ebenſo berechtigt wie »snachdem«. a, felbit das viels 
geihmähte »zumal« für »zumal da«, das Ihnen auf Sp. 206, 3.2 
jo unangenehm aufgefallen iſt, möchten wir vom Standpunkte der 
geſchichtlichen Entwidiung aus in Schup nehmen. Daß es ſich in 
allen Fällen um Nebenfäge handelt, wird ja durch die Stellung 
des Beitwortes erwiejen. 

Herrn 8. 8. ..., Godesberg. Bur Frage der Wesfall: 
bildung ven Bergnamen u. ä. (Sp. 157, 229) teilen Sie eine Blüten- 
leſe mit, die in erfchredender Weife zeit, wie groß der Mangel 
on Formgefühl in manchen Streifen bereit3 geworden iſt. »Des 
Großen Wellberg, des Peteröberg, des Nachtigallentale (!), ja 
fogar: »eines braunen Duarz, des Löß, des Nüdene(!) u. ä. 
finden fi in dem Bude: Das Siebengebirge am Rhein, von 
Dr. Hugo Laspeyres, ord. Prof. der Mineralogie und Geologie 
an ber Univerfität Bonn und . Bergrat, aljo bei einem Manne, 
dem man nach feiner wiſſenſchaftlichen Stellung wohl eine fichere 
Beherrſchung der deutſchen Wortbiegung zutrauen follte. Denn 
die Annahme, dak nur eine mangelhafte Drudlegung vorliege, 
ſcheint bei der Menge der Fälle ausgefchlofjen zu fein. Die Weg- 
lafjung des 8 im zweiten Falle iſt um jo auffälliger, als der Vers 
fafjer mehrfach das e des dritten Falles gewiſſenhaft ſetzt, mo es 
unbedenklich fehlen könnte, jo: »dem Baſalte, dem Dolerite«. 

Herm &..., Boldberg (Schl.). Der Ausdruck »platted 
Lande wurde früher nicht nur im Gegenfage zu Berg und Ges 
birge, fondern auch zu den duch Mauern geihlipten Etädien, 
als Inbegriff der Doriihaften, verwandt. Daher noc heute der 
Gegenſatz zwiſchen »Stadte und »plattem Zander, aud wenn 
legteres nicht eben, jondern gebirgig iſt. 

Hern HN... ., Bielefeld. Wenn das Wort »Krifid« im 
vollswirtichaftlichen Sinne nicht nur einen Wendepunkt, ſondern 
auch und vor allem eine heftige Geſchäfteſtörung bezeichnet, jo 
liegt hier eine von ber uriprünglichen ärztlichen Bedeutung aus— 
gehende, jelbjtändige Bedeutungsentwidlung vor, gegen die ans 
zuläimpfen wir feinen Anlaß jehen. Der Übergang von »ents 
iheidendem Wendepunfte einer Kranfheite zur »Kranlheit jelbite 
ſällt nicht mehr auf, wenn man die mannigjaltigen Bedeutungss 
wandlungen der Wörter überhaupt beadjtet. Wuherdem würde 
es ein ganz vergebliches Beginnen fein, einen feſtſtehenden Aus— 
drud des Handelslebens zu befämpfen. Verdeuiſchen fünnte man 
ihn allerdings durd »Weihäftse«e oder »Handelsftodung«; aber 
warum jollen wir nicht ⸗Kriſis« in der deutschen Form »Srije« 
unferm Wortſchatß einverleiben ? 
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Ru. ..., Halle a. d. S. »Einräumer« oder »Strafen- 
einräumer > bezeichnet In Öfterreich umfres Wiens eigentlich den 
Weggeldeinnehmer, der nad; Empfang der Abgabe dem Reifen: 
den, Wagen ujm. die Strafe »einräumt«, ihm nicht eher durchläßt, 
als bis er gezahlt hat. Der Ausdrud mag dann auf Wegeauf- 
jeher überhaupt übertragen fein, auch wenn er fein Weggeld ein- 
guneßmen bat. Die verehrten Bereinsgenofien in Öfterreich werben 

enauere® hierüber beibringen fönnen. 
Herm ®...., Stromberg (Hundr.), »Die Beamte« auf 

Ep. 183, 3.3 v. u. iſt fein Drudfehler. Wie der im Folgenden 
angeführte Borfchlag »Bücherwartine beweiſt, ift ein weiblicher 
Beamter, »eine Beamter, gemeint. Gegen die Bildung iſt nichts 

umenden, vgl.»eine Belannte, Verwandtes. Sonft jagt man 
:» Beamtine. — Auch bes Schapmetiter8 Verlags— 

buchhändler F. B.« ift fein Drucfehler, fondern fo beabfichtigt. 
Denn wenn im. diefer Welle zwei Titel oder titelartige Bezeich⸗ 
nungen miteinander verbunden werben, »jo wirb gewöhnlich nur 
der erjte gebeugt, indem ber zweite als enger zum Namen ges 
hörig aufgefaht wird« (Matthias, Spradl. S.51, wo Näheres 
zu finden iit). 

en K. Br. . . . Torgau. »Troßden« für »trogdbem daß · 
als Bindewort zu verwenden, ſcheint uns ganz unbedenllich; vgl. 
oben die Antwort an Herrn P. W. Man lann doch nicht jagen, 
daß die Sprache durch Verwendung von —— für »obgleich« 
eine feine Unterſcheidung verliert, wie etwa bei der Vermlſchun 
bon »mweg« und »jort«, von »ald«e und »wie«. Denn währen 
es ſich in diefen Füllen um verſchiedene Begriffe handelt, fommt 
es in dem unfrigen nur darauf an, eine Einräumung als ſolche 
zu kennzeichnen, und man fann dies am ing alletn ober 
u leih am Hauptjage zum ſprachlichen Ausdrucke bringen, ohne 

eine Berjchledenheit des Gedankens dadurch hervorgerufen 
würde. Zwiſchen den Faſſungen: »obgleich er feine Unſchuld 
beteuerte, wurde er troßdem...e umd »Troßdem er feine 
U. b., wurde er... .« eher: fein fachlicher Unterſchied. Ob es 
fih aber bei »tropdem« um einen einräumenden Rebenjaß oder 
um den zugehörigen Hauptjag handelt, lehrt die Stellung bes 
Beitworted. Aa, wir möchten noch weiter gehen und jogar glauben, 
daß »troßdem« gegenüber ben etwas abgeblahten »obgleih, ob⸗ 
wohl« eine gewijje nachdrückliche Kraft bejit, die ihm unter Um— 
fländen den Vorzug vor »obgleidy« verleiht. Es ſcheint und, ala 
wenn »obgleih« kühler, fachlicher wäre, »troßbem« wärmer, eins 
dringlicher. Man würde alfo mit der Einreihung von »trogbem« 
unter die Bindewörter jogar ein Mittel gewinnen, um einen 
feinen Unterſchied, zwar nicht des Begriffes, aber doch der Empfin- 
dung ſprachlich auszubräden. Eine bejondere Wirkung lann man 
auch mit der Doppeliegung von »tropden« in Haupt ⸗ und Neben: 
jaß erzielen, beſonders wenn es fid) um eine Meihe von Neben— 
fägen handelt, wie etwa: »Trotzdem ich dich dringend ermahnt 
babe, trogdem ich dir... . vorgeftellt habe, troßdem id... ., 
tropdem bijt du mir nicht gefolgte. Eine folhe Doppeljegung 
fehrt ja auch jonjt wieder, Ko: »fo lange der Menſch lebt, fo 
lange Hofit er«, und gerade die Gleichheit in der Einleitung von 
Haupt und Nebenjap wirkt ımleugbar jehr nachdrücklich. — 
spuhe«, auch »Huppe« iſt —— ein Signalhorn, wie es 

achtwächter, Feuerwehren, Bahnmärter haben. Das Grimmſche 
Wörterbuch gibt über feine Herkunft nichts an. Wir vermuten, 
dab es ein jchallnahahmendes Wort fit, und jebenfalld fit es 
nur landjchaitlih, aber wo? [Im Altenburgiihen bedeutet »Huppe« 
bie Kinderjlöte aus abgellopfter Rinde bejonders bes Fuͤeders, 
wohl auch, wie Hertel, Thür. Sprach. angibt, der Weide. 
Droſihn⸗-Polle, Kinderreime, führt aus der Mart den Baſtlöſe— 
ſpruch an (Nr. 194): »Bum bum bum Baitian, 

Lat mine Hubbe gut ajgahne« 
und überichreibt den ganzen Abjchnitt Zum Huppupflopfene Str.) 
— »ftünftler:Gabaret« ift eine Vereinigung von Künſtlern, die 
Im Stile des Überbrettls vortragen; franzöſiſch cabaret eigentlich 
— Schenle, Tingeltangel. — Über den Ausdrud »Zillmerei« weih 
vieleiht ein fundiger Lefer etwas mitzuteilen. Es jcheint ein 
Rechtsausdruck zu ſein. Gehört ed zu »Zillee — Schiff und ijt 
es ein Seitenftüd zu »Bodmerei«? 8. ©. 

sem 8.©...., Zittau. Der von Ihnen eingejanbte 
Mufterfa aus der Theologiihen Literatur * 1902, Nr. 13, 
©. 388 verdient allerdings in weiteren reifen befannt zu werden. 
Er lautet: »Der idealiſtiſch- teleologiſche Entwidlungstheoretifer 
identificirt Teleologie und Gaujalität und bringt durd) diefe Ein- 
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verfeibung des caufal notwendigen Regreſſes in ben teleologiſch⸗ 
nothwendigen Brogrek Berechenbarteit des Geihichtsverlaufs und 
Gonftruirbarfeit der legten Ziele mit wifjenshaftlid = objektiver 
Sicherheit hervor.« 

Herm Dr. €. 8... ., Raifel. »Was find das?« liber bie 
Möglichkeit und über die Richtigkeit dieſes Ausdrucks find in Nr. 5, 
Sp. 156f. und vorher Wr. 3, Sp. 83 Betrachtungen angeftellt 
worden. Nun bringen Sie aus Guſtav Frenfiens Jörn Uhl ©. 347 
einen Beleg dafür bei, der bei der wurzelechten Vollstümlichteit 
dieſes Tebensvollen Buches bejonderes Gewicht hat. An der Stelle 
betrachten zwei den Mond durd ein Fernrohr. Sie fieht durch 
das Mohr. Num wunderte fie fi über die Maßen: »Was find 

Beulen? Wie in unferem fupfernen Keſſel! Ganz genau 
fo...e Diefem Belege fünnen wir noch einen zweiten binzu- 
fügen, ber fi in ben Grenzboten vom 30. Januar 1902, ©. 275 
findet: » Magier aus dem Morgenlande; was find das ?« 

Geſchäftlicher Teil, 
Die Herren Univerſitätsprofeſſor Dr. Gartner in Innsbruck 

und PBrofefjor Dr. Gombert in Breslau find auf die Bitte des 
Borftandes in den Brüfungsausihuß für die Säpe zur Schärjung 

bes Sprachgefühld eingetreten. Hermann Dunger. 

Im dritten Bierteljahre 1902 gingen ein: 
an erhöhten Jahredbeiträgen: 

40 .4 von bem Deutjhnationalen Handlungsgehilfen“ 
Verband in Hamburg; 

15 .4 von Herm Hauptmann v. Gil ſa in Tingtau (Fiautſchou); 
10.4 von dem Deutihen Oftmarfenverein in Berlin; 
6.4 von ben Herren: Gutöbefiper Alfred von Kardorff in 

Granzow bei Gnolen, Seminardireftor R. Waeber In Brieg Bez. 
Breslau und Bauleiter Wächter in Tanga (D.-D.: Afrifa); 

je 5.4 von den Herren: Oberleutnant E. Baer in Neuns 
fichen (Miederöftreih), Apotheler Fuhr in Piungitadt, Bau— 
meifter Ostar George in Leipzig, Prof. Dr. E. Hofimann- 
Krayer in Bafel, Bıegeleibefiger Frip Hübner in Branden- 
burg a.d. H., Poftpraftifant Hunfe in Tanga (D.-O.-Afrila), 
Rittergutöbefiper von Marenholg in r.-Schwülper bei Gif— 
horn #. Hann., Leutnant von Prittwig im Büllihau, Rechts— 
anmwalt und Notar Prüſchent von Lindenhofen in Liebens 
werda, Bankdireftor A. Reijer in Mannheim, Landwirt W. Gars 

razin in Chruſtowo b. Samter, Joh. Follard v. Scherling 
in Rotterdam, Pfarrer Johann Sted in Margreid (Südtirol), 
Frelherrn Hellmuth von Wedel-Parlow in Göppingen und 
von dem Bürgermetfters mt in Straljund. 

F. Berggold, Scapmeijter. 

2 Empfohlen werben; 

Briefbogen 
mit dem Wahlipruche des Allgemeinen Deutihen Spradvereind 

100 Stüd, poftirei: 1,30 „4. 
Ferner 

Die deutfche Tanzkarte, 
von der bisher 38000 Abdrücke unentgeltlich verteilt wurden; 
bie Zufendung geſchleht koſtenlos. 

Tennistafeln 
auf Pappe gezogen, gegen Witterungseinfluß auf beiden Seiten 
efirnißt a zum Wufhängen eingerichtet, poftfrei zum Herz 
Uungöpreife von 1.4. 

Die gleihen Tafeln unaufgezogen loſteulos. 
Die Geſchäftsſtelle 

des Allgemeinen Deutihen Spradpereins, 
Berlin W 30, Mopſtraße 78. 



303 

Harzer Loden 
wasserdicht 

Kamelhaarloden, Loden- 
tuch uaw. usw. 

unserwilftiic und farbeht 
im Tragen. 

Damenloden von 1,50 4, 
Herrenloden von B.A an, 
Joppen von 12.4, 
Mäntel von XD A 

Proben u. Preislifte frei. 

Louis Mewes, 

Erſtes Harzer 
Loden · Soezlal ⸗· Geſchaft. 

Bonifacius- 
Bad Salzsehlir Brunnen. 

Rheumatismus, Steinleiden, 
Ankündigungen des Bades, ein Heft Arztlicher 

1 e ler J 

[202] 

At 

zur Trinkkor, v 
chen und ohne Berufs- 

IEZ1 

ohne das Bad zu I 

störung, in der Heumar des Kranken mit x 
worden kann, werden kostenfrei versandt durch die Bade- Verwaltung. 

Dr. H. Schusters Privat-Lehranstalt 
&:. sw. Leipzig, Sidonienstr.59. Semteme. 
Borber. f. Reife und Prima: Prüfung (auch für ältere Leute). 
Vorber. }. Einjährig: Freiwilligen Prüfung. 
Borber. f. alle Klafien der höheren öffentlichen Schulen. 

Nähere Bedingungen poftirei. [210] 

204) 

Soeben erichten: 

Deuffcher Bang. 
Liederbuch für Spradvereine. 

Am Auftrage des Thorner Aweigvereins und mit Unterftiigung 
durch den Hauptborſtand des Nilgemeinen Deutihen Epradjvereins 

berausgegeben von 

Dr. Sernhart Maydorn. 
Am Selbitverlage des Deutfchen Spradjvereines zu Thorn, 

Zu beziehen durch €. F. Schwartz, Buchhandlung in Chorn. 

Ladenpreis im Buchhandel 50 Big. 

' Für Witgieder des Spradvereins 
‚bel Sammelbeftellungen durch bie Beihäftsführer ber Awelgverelne unmittelbar 

von @, F. Schmwark In Thorn ober vom Thorner Awelaverelne HM Bta 

@u) 

HERR | 

Der Verein für vereinfachte Rechtschreibung 
behandelt in seiner Monatsschrift „Reform* eingehend alle 
Fragen der Deutschen Aussprache, Rechtschreibung und 
Schriftgattung. Sein Hauptziel ist, durch möglichste Ab- 
schaffung aller Folgewidrigkeiten die deuische Rechtschreibung 
für jeden Deutschen erlernbar zu gestalten. Daher Be- 
seitigung aller undeutschen Lautbezeichnung und überflüssigen 
Buchstaben unter sonstiger Schonung des Althergebrachten. — 

Jahresbeitrag 2.4. — Probenummern, Flugblätter usw. frei 
durch die [206] 

Geschäftsstelle D. Soltau in Norden. 

Briefe und Zuſendungen für die Vereinsleitung 
find zu richten an den Borjigenden, 

Gehelmen Oberbaurat Otto Sarrayin, Berlins-riedenau, 
Kaiferalice 117. 

Briefe und Bufendumgen filr bie 
für d 
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Deutſche Zeitun 
Herauſgeder: Dr. Fricdrich Lange. [197] 

1a‘ ational Raifer und Meid bei db Superläffig m mad für Ball Im [-} iserter und ſtets 

Brit und ſeſſelud, dabei Überfichtiih urnb-Immer wegen des anktändi 
Tones von allen bornehm Gefiunten beionders warm anerfannt, 

wur Jeden freitag als umentgeltliche Beilage u 

Kirdhoffs Techniſche Blätter 
allgemein verftändiic für das Geſamtgeblet der Technik: 

Sfelrig mıt Mbblidungen. 

Nur 3,50 M. das Vierteljahr. 
Probenummern toftenlos. — Berlin SW 48, Wilhelmſtraße 9. 

Gmpfehlenswerte Bücher. 
4. Fremdwörterfrage. 

Meigen, Wilhelm, Die deutſchen Planmzennamen. Berlin, 
Berlag des Allgemeinen Deutſchen Sprachvereins. 1898. 1,60.4. 

Pietſch, Paul, Der Aampf gegen die Fremdwörter. Leipzig, 
P. Beyer. 1887. 1,30 4. 

Birgel, Herman, Gin Hanptfük von unferer Mlutterfprade 
und der Allgemeine Deutſche Spradyuerein. Braunjchmeig, 
Schwericte. 2. Aufl. 1.4. 

Der Allgemeine Deutſche Spradverein. Heilbronn, 
Henninger. 1885. 1.4. 

Saalfeld, Günther A., Spracpreinigendes und Sprachverein- 
lies, Splitter u. Balten. Berlin, Adolf Heinede. 1,50 4. 

Sarrazin, Otto, Beiträge zur Fremdwortfrage. Berlin, 
Emit und ftom. 1897. 

Shulk, Dans, Die Beflrebungen der Sprachgefellfchaften 
des 17. Iahrhunderts für Reinigung der deutſchen Spracht. 
Göttingen, Bandenhoed und Rupredt. 1888. 

Erapet, Augufin, Deutfche Sprade und deutſches Leben. 
Wiehen, v. Mündom. 1898. 0,50.4. 

er Purismus im der deutfihen Litteratur des 
Strafburg, Heiß. 1888. 2,60 .A. 

Böllner, Friedrich, Einrichtung und Berfafung der Frudit- 
bringenden Geſellſchaft. Berlin, Berlag des Allgemeinen 
Deutichen Spradjvereins. 1899. 1,80 .4. 

5. Fremdwörterbücher u. Verdeutſchungswörterbücher. 

Blafendorff, Karl, Verdeutſchungswärterbuch für Schule und 
Haus. Berlin, Weidmann. 18 0,60 „A. 

17. Zahrhunderts. 

1887. 

Cremer, Wilhelm, Aleines Berdeutfhungswörterbudg. Han 
nover-Tinden, Manz & Lange 185W. 0,30... 

Dunger, Hermann, Wörterbudy von Verdeutſchungen ent- 
behrlicyer Fremdwörter mit befonderer Berückſichtigung 
der von dem Großen Generalfabe, im Poſtweſen und in 
der Reidhsgefehgebung angenommenen VerdentfAungen. 
Dit einer einleıtenden Abhandlung Über Fremdwörter 
Spradhreinigung. Leipzig, Teubner. 1882, V], 1948. 1,80.4. 

Heyfe, Ioh. Chrift. Aug., Fremdwörterbuch. 17. Aufl., bes 
arbeitet von Otto Yyon. Hannover u. Leipzig, Hahn. geb. 7,50.4- 

Geldiendungen und Beitrittserflärungen (ührliher Beltrag 3 Mark 
worür die Feitſchrift und fonftige Drudichrikten des Bereits geltefert werden) af 
bie Weihäftshtelle 4. 9. des Ediagmeiiters, 

Berlagsbuchhändier Herdimand Berggold in Berlin WO, 
Mophrabe 78. 

eitihrift an den Hergusgeber, Oberlehrer Dr. Otar Strelcher, In Berlin NW52, Vaulſtraße 10, 
ie Wiffenihaltlihen Beibelte an Brofefior Dr. Paul Wietich In Berlin W320, Mogitrake 12, 

fit das Werbeamt an Oberiihrer a, D, Dr. Bünthber Saaltelb, Berlin» iriebenan, Sponholsitrake 11. 
— 

Alir die Schriftleitung verantwortlich: Dr. Detar Streicher, Berlin NWw32, Paulitraie 10. — erlag ed Allgem. Teutihen Sprachwereins (8. Berggolo) Berlin. 

Drud der Buchdruckerel bes Walfenhaufes in Halle a.d. ©. 
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Nllgemeinen Deutſchen Bprachvereing 
VBegründel von Serman Riegel 

Im Auftrage des Vorſtandes herausgegeben von Dr. Oskar $treider 

Diefe Beitkhrift erſcheint jährlich swölfmal, au Anfang jebes Monats 
und wird den Mitgliedern des Allgemelnen Dentichen Sprachvereins unentgeltlich 

geliefert Satzung 3). 

Die Zeltſchrift lann auch durch den Buchhandel oder die Poft 
für 8.6 jührlich bezogen werben. 

Inhalt: Nachruf. Zur Erinnerung an Hugo Häpe. Bon Profeffor Dr. Hermann Dunger. — Spradireform und Fremdwörter. 
Bon DOberlehrer Dr. Karl Müller. — a. c.g.n. Bon Amtsrichter Dr. Imhoff. — »Des Herm Zahnarzt A.« oder »des Herrn 
Zahnarztes A.«? Bon Prof. Dr. Herrmann Dunger. — Cours de danse privo. Bon Oskar Streider. — Kleine Mitteilungen. 
— ESpredfaal. — Zur Schärfung des Sprachgefühls. — Bücherſchau. — Zeitungsihau. — Aus den Zweigvereinen. — Brieflaften. 
— Geichäftliches. — Anzeigen. 

Am 8. Oktober d. J. verfchied nad) längerem Leiden der 

Königlich Sächſiſche Geheime Rat a. P. 

Derr Pugo Bäpe in Dresden 
im 85. Jahre eines reichgefegneten Lebens. 

Der Deutjche Sprachverein verliert in dem Keimgegangenen eines feiner älteften 
und verdienteften Mitglieder. Er gehörte dem Gefamtvorftande jeit der Gründung des 
Dereins an, jeit 1891 mar er mit kurzen Unterbrechungen Stellvertreter des Vorſitzenden. 
Durch jeine begeifterte Bingabe für unfere Sache, durdy feine reiche Erfahrung, durch 

erprobten Rat und opferwillige Tat hat er dem Spradjverein unſchätzbare Dienfte geleiftet. 
Sein liebenswürdiges und bejcheidenes Weſen hat ihm die Kerzen aller gewonnen, die 
ihm näher getreten jind. 
gehalten werden. 

Berlin den 15. 

Sein Andenken mird in unferem Derein immerdar in Ehren 

Oktober 1902, 

Der Gejamtvorftand des Allgemeinen Deutihen Sprahvereins. 
©. Sarrazin, Dorfigender. 

Sur Erinnerung an Pugo Bäpe. 
Der am 8. Ollober verftorbene ftellvertretende Vorfigende des | 

Allgemeinen Deutſchen Sprachvereind, Geheimer Rat a. D. Hugo 

Häpe, wurde am 11. Oktober zur letzten Ruhe beftattet. Unter 
dem zahlreichen Trauergefolge befanden fi) neben Vertretern bes 

Zweigvereind Dresden auch der VBorfigende des Gejamtvorjtandes | 

Beh. Oberbaurat Sarrazin und der Leiter des MWerbeamtes 
Oberlehrer Dr. Saalfeld, die aus Berlin gefommen waren, um 

dem heimgegangenen Freunde bie leiste Ehre zu erweifen. Im 
Namen des Gejamtvorftandes rief ihm Geh. Oberbaurat Sarrazin 
in tief empfundenen Worten den Dant des Vereins in die Gruft nach. 

Hugo Häpe gehört zu den Gründern unfred Vereins. Als | 
am 10, September 1885 mit dem Aweigverein Dresden der All 

gemeine Deutiche Sprachverein ins Leben gerufen wurde, trat er | 

an die Spiße dieſes Bweigvereind. Seinem Überzeugungstreuen 

Eintreten für unfere Sade, jeiner unermüblichen Tätigkeit war 

es vor allem zu danken, daß ber junge Verein rajch emporblühte. 

Zwei Fahre jpäter tagte in Dresden die erjte Hauptverfammlung 

bed Deutjchen Sprachvereind, Es war die erfte Mufterung, bie 

Herman MNiegel über feine Getreuen abhielt. Daß dleſes erfte 
öffentliche Auftreten des Vereins jo günftig, ja geradezu glänzend 

verlief, daß fich namentlich auch die Behörden jo entgegenfommend 

daran beteiligten, worauf Riegel mit Mecht befonderes Gewicht 

legte, war zu einem guten Teile das Verbienft Häpes. Gleich 

bei der Gründung des Vereins wurde er in den Gejamtvorftand 
gewählt, und er ift bis an fein Lebensende Vorſtandsmitglied ges 

blieben. Im Jahre 1891 wurde er zum Stellvertreter des Vor: 
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fißenden ernannt, und auch diefed Amt hat er mit einer furzen 

Unterbredung biß zu feinem Tode befleidet. Es war nicht nur 
ein Ehrenamt. Mehr als einmal Hatte er den Vorfigenden zu 
vertreten, zum Zeil auf längere Beit, namentlich nach dem Tode 

des Oberjten Schöning. An allen Sigungen des Gefamtvorftandes 
und des geichäftsführenden Ausſchuſſes nahm er teil, wenn es 
feine Gefundheit nur irgendwie erlaubte, und mehr als einmal 
ift er gegen den Willen des Arztes und feiner Angehörigen nad) 
Berlin gefahren. Denn er fühlte ſich wohl in dem Bufammens 
wirken mit jo vielen trefflihen Männern ber verichiebenften Be- 
rufßfreife aus allen Zeilen deutſchen Gebietes. Wiederholt hat 
er es audgelprochen, daß der Deutſche Spradjverein der Sonnen» 

ichein feines Witers jet. 
Wie er mit feinem herzgewinnenden Wejen jedem freundlich 

und mohlwollend entgegenfam, jo hatten ihn auch alle lieb wegen 

feiner Herzensgüte, feiner Liebensmwürdigfeit und Bejceidenheit; 
und alle jhägten ihn Hoc; wegen feines mohl erwogenen Rates, 

feiner weiſen Bejonnenheit, feiner reihen Erfahrung, jeines 

Haren, ficheren Urteils. Denn er verjtand ed, zur rechten Zeit 
das rechte Wort zu finden, mit ber abgellärten Ruhe des Auers 
beruhigend und verföhnend einzugreifen, wenn fich im Widerjtreit 
der Meinungen die Geifter erhigten, und gar mandes Mal hat 
er buch einen geichidten Antrag aus anjceinend unlösbaren 
Schwierigkeiten einen glüdlichen Ausweg gefunden. 

Bei dem hohen Anfehen, das er genoß, wurde er öfter zum 

Wortführer des Gefamtvorftandes gewählt. So als Beridt: 
erftatter auf der Rafjeler Hauptverjammiung i. 3. 1893, ebenjo 
bei der Überreihung der Urkunden über die Ehrenmitgliedicaft 
an bie beiden erjten VBorfigenden Herman Riegel und Mar Jähns. 
Auf alle Bejuher der Hauptverfammlung in Soblenz (1894) 
machte es einen tiefen Eindbrud, ald er in marfiger Rede die 

Verbienfte des Stifters unfred Vereins entwidelte und ihm Im 
Namen ded Deutihen Spradvereind das (Ehrengeihent über 
reichte, eine filberne, in Elfenbein eingerahmte Tafel, auf ber 

die Urkunde eingegraben if. Der Schluß feiner Rede lautete: 
»Unvergänglich und unauslöſchlich wie unjere Verehrung und 
Dantbarkeit jollte auch der ihr gegebene Ausdruck fein, und fo 
übernehmen Sie, hochverehrter Freund, aus meiner Hand bie 

Gabe, welde ic Ihnen im Muftrage des Geſamtvorſtandes hier 

überreiche. Sie jprehe zu Ihnen von der Liebe und Anhäng- 
lichkeit, die der Allgemeine Deutihe Spracverein feinem Schöpfer 

und Bater alle Zeit bewahren wird. Gie jpredhe aber aud zu 
jedem, ber künftig Ihr Helm betreten wird, von den unvergeh- 
lichen Berdienften unſeres Herman Riegel um die liebe beutfche 

Mutieriprahe!« In atemlojer Stille lauſchte die zahlreiche Ver- 

fammlung feinen Worten. Und als er ſich nun an die Vereinds 

genoffen jelbjt wandte mit den Worten: » Habe id) im Sinne der 

Anmwejenden geſprochen, jo beftätigen Sie es durch Erheben von 
den Sigen!e — da erhob ſich unter alljeitigem, vaufchendem Bei- 

fall die ganze Berfammlung zu Ehren des Gefelerten, ber vor 
NRührung faum Worte finden konnte. E3 war dies eine ‚wohl 

verdiente hohe Genugtuung für Riegel nad) vielen Bitternifien, 

und er blieb dem Dresdener freunde dankbar für diefe Rede bis 
an fein Ende. 

Ebenjo unvergeßlich für alle Beteiligten war die Anfpradhe, 

die er am 29. September 1900 in Braunſchweig bei der Ge— 

dächtnisfeier für den Stifter des Vereins am Grabe Riegel hielt. 

Es war ein wunderjchöner Herbfttag; die Sonntagsgloden Hangen 
feierlich) aus der Stadt heraus auf den einjamen Friedhof. Ein 

Kreid von Berehrem Niegeld, die zum Teil aus weiter Ferne 
berbeigefommen waren, hatte ſich zu der ſchlichten Feier zuſammen⸗ 
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gefunden. Da war es denn ein ergreifender Anblich, wie ber 

damals 82jährige Herr im Silberhaar, aber noch männlich friſch 

am Grabe ftand und tieibewegt mit feiter Stimme bem babin- 

geichiedenen freunde einen zu Herzen gehenden Nachruf bielt. 
Ja — es war eine jeltene Erjcheinung, dieſer hochbetagte Mann 

mit feiner Getftesfrifche und Lebendigkeit, der nad) einem Leben 
voll anzeftrengtefter Tätigkeit auch im Ruheſtande ſich nicht der 

Ruhe Hingab, ſondern nach allen Richtungen Hin unabläffig weiter 
wirkte. Hierbei umterftügte ihm allerdings eine ungewöhnliche 
Rüftigkeit und eine beneidenswerte Geſundheit. Nur ein Beiiptel 
dafür. Mad) dem Tode Schönings hatte er als Stellvertreter des 
Vorfigenden die Sigung des Gejamtvorftiandes, in der ein Nach⸗ 
folger gewählt werben follte, zu leiten. Es war eine anjtrengende 
Tagung. Bier Stunden dauerten die Verhandlungen ofme jede 
Baufe. Er hatte faft Immer zu ſprechen — und das tat er mit 
einer ſolchen Sicherheit und Klarheit, mit folder Friſche und 

Lebendigkeit, daß alle Anweſenden über biefe Leiſtung eins 

82 jährigen Greiſes ftaunten. 
Über feinen Lebensgang ift in Kürze folgendes zu berichten. 

Er war geboren am 23. Mai 1818 zu Eberedorf im Fürſtentum 
Reuf j. L., ſtudierte in Leipzig Philoſophie, Rechts⸗ und Staats- 
wiſſenſchaft und lieh ſich dann in Dresden ald Rechtsanwalt 
nieder. Hier gründete er eine Zeitung, dad Dresdner Tageblatt, 
das fpäter unter dem Namen »Dreödner Journale das ſächſiſche 
Regierungsblatt wurde. 1853 wurde er ald Regierungsrat in 
das Minifterium des Innern berufen, in dem er bis zu jrinem 
Übertritt in den Ruheſtand 1894 wirkte. Auch als Geheimer 
Rat a. D. behielt er die ihm liebgewordenen Ämter als Kgl. Kom: 
miffar für das Kgl. Stenographiihe Inftitut und das Dresdner 

Journal noch bi in die neueſte Zeit bei. Auf dem Gebiete der 

Gabelsbergerſchen Kurzſchrift war er in beſonders verdienſtlichet 

Weiſe tätig. Dafür wurde ihm auch eine außergewöhnliche Ehrung 
zu teil: der ſächſiſche Gefamtverein ftiftete ihm zu Ehren eine 
filberne Dentmünge mit feinem Namen und Bilde, die an hervor 

ragend tätige ſächſiſche Stenographenvereine und Stenographen 
verliehen wird, Auch die Lieveöwerfe der inneren Miffion fürs 
derte er eifrig, lange Zeit hindurch war er Borfigender der ge 
meinnüßig wirtenden Süchſiſchen Rentenverfiherungsanitalt, nahezu 

30 Jahre lang gehörte er der Stiftunasverwaltung des Fleicher⸗ 
ihen Seminars an. Mit lebhajter Teilnahme verfolgte er alles, 

was um ihn vorging in Staat, Kirche und Gemeinde; aber auch 
für unſer Schrifttum, für Tonfunft und Scaufpiel bewahrte er 

dauernde Empfänglichkeit. 
Er war ein aufrihtig frommer Mann ohne Engberzigleit. 

Jeden Morgen las er einen Abjchnitt aus der Bibel; jelbit auf 
feinen Reifen verjäumte er es nicht, fich jo auf die Geſchäſte des 
Tages vorzubereiten. Diejes feite Gottvertrauen Half ihm auf 

manchen ſchweren Schigſalsſchlag ertragen. Denn dur früh— 
zeitigen Tod wurde ihm die treue Gattin, die Mutter jeiner 
Kinder entrifien; er verlor einen Sohn in blühendem Jünglings- 
alter, der 1870 als Student im Dienjt der Krantenpflege nad 
Franlreich ging und dort durd eine anitedende Krankheit hinweg: 

gerafit wurde; er ſah eime geliebte Schwiegertochter früh in 
Grab finfen, und mandıe ſchw⸗re Krantheit in feiner Familie 
trübte fein ftiles häusliches Glüd. Aber fein frommer Sinn 

hielt ihn aufrecht auch in den Stunden der Trübfal. Und gott: 
ergeben jah er auch ruhig und gefakt jeinem Lebensende enigege- 

Mehr als einmal hörte ich ihn auf jeinem Krankenlager in milder 
Heiterkeit jagen: »Wenn der liebe Gott mich rufı, — ih bin 

bereite Dabei war er fein Kopftänger. Et war gem jrößlid 
mit den Fröplichen, ein guter Gejellichafter, der trof feiner Jahr 
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im Kreife lieber freunde wacker aushielt bis tief in die Nacht, 

der über jeden mipigen Einfall herzlich laden konnte und felbjt 
auch gern einen harmlojen Scherz erzählte. Er hatte ein heitereß, 

jonniges Weſen, ein Herz voll warmer Menſchenliebe. Wo er 

jemandem eine Gejülligfeit erweijen fonnte, ba tat er es in fo 

liebenswürdiger, gewinnender Weije, daß alle, die ihm näher- 

traten, ihn liebten und verehrten wie einen Water. Und doch 
war er bei aller Milde auch fejt in dem, was er für recht und 

gut hielt. Beſonders bezeichnend jür ihn war feine Begeifterung 
für vaterländiſches Weſen. Deutjche Sprache und Sitte, deutfches 

Denken und Fühlen ging ihm über alle, Dieſe gutdeutice Ges 

finnung machte ihn zum Gegner alles Fremdländiſchen. Schon 

als junger Mann hatte er den Fremdwörtern den Serieg erflärt, 

mit Strenge hielt er bei fich und den Seinen auf Spradjreinheit; 

jelbjt in unbewachten Augenbliden fam es nur ganz jelten vor, 
dab ihm einmal ein Fremdwort entichlüpfte. Daher begrühte er 

die Fortfchritte des Deutſchen Spradvereind mit lebhaftejter 

Sreude. Er hoffte, daß durch die Pflege der deutichen Sprache 

auch der deutſche Sinn in unjrem Volte immer mehr belebt und 

geträftigt werde. 
So war Häpe ber Unſre mit ganzem Herzen. Mit ihm ijt 

ein begeifterter Freund unfrer Sadıe, ein eifriger Mitarbeiter, 

ein tapferer Vorlämpfer unjrer Beftrebungen dabingegangen. 
Shm ift ein gottbegnadetes, reichgeſegnetes Leben zu teil ge 
geworben, er hat ein Lebensalter erreicht, wie es nur wenigen 
beichieden ift — und jo reiht fein Heimgang in unfern Sreis 
eine Lücke, die wir noch lange jchmerzlicd empfinden werden. 

Unjer Dank, umjre Liebe, unjre Verehrung folgen ihm nad) in 

die Emwigfeit. 
Dresden. Hermann Dunger. 

Sprachreform und Sremdwörter. 

Unter diefer Überjchrift erichien Oſtern 1901 als Beilage zum 
Jahresbericht des Gymnafiums und der Nealfhule zu Mülheim 

a. d. R. eine Verteidigung der Fremdwörterei, wie man fie heute 

kaum noch für möglich halten follte, noch dazu von einem Gymnafials 

oberlehrer, in einer wiſſenſchaftlichen Abhandlung.‘) Der Verſaſſer 

einer ſolchen müßte vor allem eigentlid die Schriften fennen, 

bie fich mit feinem Gegenſtande beihäftigen. Aber wie bie meijten 

Gegner der Spracreinigung nimmt fi auch H. Wernefe (S. 12 
unten fteht Wernede) nicht die Mühe, das Weſen der Sprad)- 

reinigung zu erfafjen, wie fie der Deutſche Sprachverein betreibt. 

Weder Riegel noch Dungers Schriften find ihm befannt; der 
Berein ift ihm eine Ratriotenliga, die den Eindringlingen »gründ- 
ih den Garaus machen« will. Das nennt der Berfafjer »vor= 

fihtig und bedüchtig urteilene! Rümelins Aufſatz: »Die Berech⸗ 

tigung der Fremdwörter; wird troß feiner Mbfertigung durch 
Dunger (Die Sprachreinigung und ihre Gegner, Dresden 1887) 
als vorzüglicd; angeführt und das Fremdwörterunweſen mit allen 

den Gründen gerechtfertigt, die feit 15 Jahren widerlegt und abs 

getan find. Eine Widerlegung der Anfihten vorzunehmen, bie 

1) Der Schriftleitung war biejes merlwürdige Wert ſchon 
längit befannt, fie hat fich aber lange nicht dazu entichliehen 
fünnen, e8 einer emiten Beachtung überhaupt für wert zu halten, 
bis fie ſich aus einer Reihe von Zuſchriften doc überzeugen mußte, 
daß die von dem geſchähten Herrn Mitarbeiter am Schlufje auss 
eiprochene Auffaftung nicht ohne Berechtigung iſt. Die heilere 
erihrobenheit Wes iit übrigens vor hurzem auch in der »Deut- 

khen Welt · (Nr. 50 »Ganz im Gegenteile) nad Verdienſt ges 
würdigt worben. Str. 
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in dieſer »Beilage« vorgetragen werben, hieße Waſſer in ben 
Rhein tragen — ober gehört Mülheim: Ruhr (jo S. 3 unten) 
nicht zum Rheingebiet ? 

Auch der beiondere Geſichtspunkt, unter dem Werneke bie 

Fremdwörter indgefamt nit nur in Schu nimmt, fondern fos 

gar empfiehlt, führt ihn zu fo eigenartigen Vorſchlägen, daß man 
fie faum ernſt zu nehmen vermag. Er geht aus von ben beutjchen 
Doppelwörtern, bie »in ben meijten Fällen minderwertige Wörter 

baritellen, nämlich die Einheit und Reinheit einfacher Begriffe 

ftören, eine Quelle der Armut und Unfruchtbarkeit find (etwas 

kühnes Bild!), zu Schwulft, Wiederholungen und Unfinn vers 

führen, fowie ben phonetijhen und rythmiſchen Prinzipien ber 

Sprade gar oft Hohn jprechene. — Das alles hat der Verſaſſer 
in feiner vorjährigen Arbeit »Spradhreform und Doppelmwörter« 

nachzuweiſen geſucht. Darum »müjjen wir alle Mittel willtom: 

men heißen, wodurch wir die Sfompofita erſehen, zurüddrängen, 

verhüten fönnen.e Zu diefen Mitteln rechnet Wernele vomehm- 
lich die Fremdwörter: fie »erweiſen ſich als geichmeidiger und 
glätter in ber Kompofitione, aud; »tedt in ihmen größere innere 

Gelenfigkeit und Kraft, organische Ableitungen zu bilden«; aber 
gerade fie, die Helfer in der Not ber beutichen Wortbildung, 
wollen die Puriſten ausmerzen, und zwar eben durch bie von 

Wernele belämpften erbärmlidhen und böfen Doppelwörter, »von 
ber Fremdwörterheze ift der Sompofitenunfug ungertrennbare. 
Diefen Vorwurf mögen fi die »Puriften« gefallen lafjen; die 
Mitglieder des Deutichen Spracvereins geht er nichts an, weil 

fie die Burifterei ebenjo verurteilen, wie Wernefe. Für ihn gibt 

es aber in diefer Hinficht feinen Unterſchied, er fragt vielmehr 

©. 7 entrüftet: »Kann man mit den zufammengeflidten Defini- 
tionen, die der Allgemeine Deutiche Spracdverein in patriotiſcher 

Fürforge über unfer Land ausgießt, und die er mit Staatähilfe 

den Schulen aufzwingt, literariiche und wifjenichaftliche Werfe oder 

auch nur Zeitungen lefen und verjicehen?« Die einzige Antwort 
hierauf ift: niedriger hängen! 

Das möge bier aud mit einigen der von Wernele »aus- 
gegofjenen« Einzelvorjchläge geichehen. Für die ⸗dreihöckerige · 

Lehrerbildungsanftalt wünjcht er das »gute alte« Wort Normals 

ſchule, für das »lächerlihe« Wort Stehbierhalle das engliiche und 

franzöfiiche Bar, für den »bäßlichene Dolmetſcher Interpret, für 

Gejchäftsführer Gerant, für Wahrjpruch Verdilt, für Geſetzbuch 
Koder (er ſchwärmt für den code Napoleon), für Kindergärtnerin 
Bonne, für Spracforicher Linguift, für Zahnarzt Dentift, für 
Obrenarzt Otift, für Augenarzt Okulift, für Irrenarzt Alienift, 
Ebenijt fürtunfttifchler, Spe zer iſt für Kolonialwarenhändlerufm. 

Die -iften haben es ihm angetan, noch mehr bie »alten guten · 

Ausdrüde, die heute auch außerhalb des Spracvereind wohl 

niemand mehr braucht, wie Annuar für Jahrbuh, Manual oder 

Memento für Handbuch, Memorial für Tagebuch uſw. Es tut 

einem ordentlich wohl, endlich wieder einmal fo gediegenen, leiber 

auögedienten (für Wernele natürlich penfionierten), ja für tot 

gehaltenen remblingen zu begegnen. Freilich follte man folde 

Wiederbelebungsverjucdhe des Apojtaten Wernele faum für Ernſt 

nehmen, wie auc) die plumpen Bildungen Schreibftubenbeamter 

(für Bureaubenmter), Rechtspflegerat (Juftigrat), Fußvollſeuer (In⸗ 

fanteriefeuer), zeitabjchnittmachend (epochemachend), Sranlenhauss 

gehilfe (Lazarettgehilfe) u. a. m. nirgends ernſtlich vorgeihlagen 
oder gebraucht, jondern von Wernele S. 5 nur in fpöttiicher Ab⸗ 

ſicht gemadyt worden find. Nach jeiner Meinung ift ja ber 
Deutiche verpflichtet, von einer für ein Fremdwort gegebenen Vers 
deutſchung alle Ableitungen zu bilden, um benen des fremden zu 

entſprechen; ba die Wörter Ruhegehalt und Lehrgang keine Abs 
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lettungen zulaffen, müfjen penfionsfäbig, penfioniert, Methobiter, 
methodiſch auf Erjag verzichten. So muß und aud) der ſchöne 

Einafter erhalten bleiben, da man doch nicht Einaufzügler bilden 
tann, ebenjo feeniich, wofür &. 9 aufzüglid) (zu Scene = Auf⸗ 
tritt!) gebildet wird. Zur Verollftändigung des Verdeutſchungs⸗ 
buchs, wie es Wernefe vorjchweben mag, fei ihm noch die »Gelbits 

lautermufifaufführung « dargeboten, die fich nad) feinen An⸗ 
Ihauungen aus dem Bolaltonzert ergeben würde. 

Leider hat die Sache ihre ernſte Seite: mie viel bleibt bem 
Spradjverein noch zu tum übrig, wenn ſolches geſchieht am grünen 
Holze, d.h. bei einem Schulmann, der am Schluß feiner Arbeit 

in Klagen ausbricht über die mangelhafte Pilege ber deutſchen 
Sprache vornehmlich auch an den deutſchen Gymnafien. »Wo 

die Puriften das Übel fuchen, liegt es nicht, aber anderdwo und 
zwar tiefer. Es gibt vielleicht fein Volt, das feine Sprache mehr 

preißt (fo!) als das deutſche, aber aud) feines, daß (fo!) jeine 
Sprache weniger kennt, weniger pflegt und mehr mißhandelt ... 
Immer noch muß das Wort gelten: Der Deutſche ift gelehrt, 

Wenn er fein Deutſch verfteht..« Daß dies Wort in Geltung 

bleibe, dazu trägt Wernefe das Seine bei, wenn er die »Wieder- 

geburt unfrer Mutterfprade« in der Schule mit Hilfe der Fremd⸗ 
wörter befördern till, fir welche »neue Wörter zu erfinden, bez. 

zu fabrizieren, eine große Dofis Willkür, Phantafterei und Ber 

ihränfung« (jo S.9) erforderlich fei. Was mögen die Schüler 

diejes Lehrers unter Pflege der deutſchen Sprache verftehen lernen ? 

Dredden. Karl Müller. 

a. Ü. g- n. 

Der AYuftizminifter hat ſchon öfters angeordnet, daß entbehr- 

liche Fremdwörter in ben amtlichen Schriftftüden vermieden werden 

jollen. Tatſächlich nimmt denn auch bei den Juſtizbehörden ber 
Gebraud von Fremdwörtern erfreulicherweife allmählich ab, wozu 
neben biefen Ermahnungen von oben allerding® auch noch andere 

Urſachen erheblih mitwirken, Nur eine Anzahl lateinijche Aus: 

brüde, meijt in abgefürzter Form, wie cit,, adh., repr., haben 

ein zähes Dafein umd werben wegen ihrer vermeintlichen Kürze 

deutſchen Musdrüden noch immer vorgezogen. Dazu gehört auch 

dad a.c.g.n. oder c.g.n. ober einfach acgn. und cgn.: Mb: 
fürzungen, bie nur ein Eingeweihter verjtehen lann. Sie follen 
heißen (ad) cetera generalia nego und bilden die gewöhnliche 

Formel hinter den perfönlihen Fragen an die Zeugen, bie in der 

Hauptjache eine Berwandtihaft oder Schmwügerichaft mit den Par—⸗ 
teien ober dem Angeflagten verneinen foll. 

Der Juftizminifter hat num aus Anlaß eines Einzelfalles die 
Berwendung diefer Buchſtaben ald unzuläffig bezeichnet und unter 
dem Hinweis, daß die Gerichtäfprache die deutjche jet, angeordnet, 
daß Künftig in ben Protolollen lateinifhe Wendungen überhaupt 
zu vermeiden feien, insbefondere dann, wenn bie Schriftftüde | 

auslänbifchen Regierungen übermittelt werben. Diefe Verfügung 
ift mit Dank zu begrüken; nur möchte ich bezweifeln, ob fie einen 

großen Erfolg haben wird. Die Kürze diefer Buchſtabenſormel 

ift ein Vorzug, ber immer wieder zu ihrer Verwendung verleiten 
wird. Ich möchte aber zu ihrem allmählichen Verſchwinden da= 

durch beitragen, daß ich eime beutiche Mbfürzung von ähnlicher 

Einfachheit vorfchlage, die dabei noch den Vorzug der größeren 
Beſtimmiheit hat. Man überfege nicht einfach, wie es hie und 
da geichieht, »im übrigen« oder »fonjt verneinend«, Wendungen, 
deren Abkürzung fein leichtfahliches Buchltabenbild gibt, fondern 

ichreibe n. v. n. v., das iſt »midht verwandt, nicht verichmägert«. 

Ih Habe dieſe Abkürzung ſeit Jahren gebraucht, ohne daß fie 

Zeitſchrift des Allgemeinen Deutihen Sprachvereins XVIL Jahrgang 1902 Mr. 11 312 

meines Wiſſens jemand nicht verftanden hätte. Würde fie all- 
gemein angenommen, dann würde aud eine Aufammenziehung 
in nonv. jedem Beteiligten verftändlih fein. Bei Protofollen, 

die an ausländifche Negierungen gehen, unterlaffe man fie jelbit- 
verjtänblich. 

Möchte übrigens das Ausland, das dieſe Verfügung des 
Juſti zminiſters zweifellos veranlaßt Hat, noch manch ſolche zarte 

Anregung geben. Auch unjer Juriftendeutih wäre ein Gegens 
ftand dafür. Ach erinnere bier nur an »die verwitwete Drechsler⸗ 

meilter Baul Linfe« oder »die Altfiper Jalob und Maria geborene 
Starojta Nitolfchen Eheleute». Diefe Ausdrücke weichen von ber 
allgemein üblichen Sprache des Verkehrs, der ſich nad) einer Ver: 
fügung des Staatäminifteriumsd die Schreibweife der Behörden 

anzufchließen hat, zwar erheblich ab, werben aber wohl noch lange 

die Freude manches Büreaufratengemütes bilden, bis einmal das 

Ausland darauf hinweiſt, daß das fein Deutich ift. 

Köln. Dr. Imhoſſ. 

»Des Deren Zahnarzt A.« oder »des berrn 5abn- 
arztes A.«! 

In den Sätzen zur Schärfung des Epradhgefühls werben auf 
Sp. 79 dieſes Jahrgangs die Worte »des Herm Zahnarzt A.« 

verbefiert in »des Herm Zahnarztes A.« mit der Bemerkung: 
»Da Zahnarzt kein Titel ift, jo ift es bejier, auch in ber Vers 

bindung mit ‚Herr‘ die Fallbiegung eintreten zu lajjen.e Dar 
gegen macht Herr Landgerihtsrat Knibbe in Halle a. d. ©. jol- 

gende Einmwendung: »Geſetzt, Zahnarzt wäre ein Titel, wäre es 
nicht geradezu falſch, wenn die Fallbiegung dann nicht angewendet 
würde? Darf ich jagen ‚des Herrn Profefior D.‘ anjtatt ‚des 

Herrn Profeffiord D.'? Oder ijt bie Fallbiegung nur dann er 

forderlih, wenn dad Wort Herr wegbleibt, jo daß ich aljo jagen 

müßte „des Brofefiord D.‘, aber nicht ‚des Profefjor D.‘?« 
Die hier berührte Frage verdient einmal genauer behandeit 

zu werden, weil ſich in dieſer Beziehung noch fein fejter Sprach- 

gebrauch herausgebildet hat, und doch fat jeder, der auch auf 
ſolche Stleinigkeiten in der Sprache achtet, in die Lage fommt, 

ſich für das eine oder andere entjcheiden zu müſſen. 
In früherer Zeit herrſchte auf diefem Gebiete große Willfür. 

Leffing jchreibt »die Verdienfte des Heren Profefjor Gottichedsr, 
»die Lobiprlihe des Kurfürſten Albrechts«; im dritten Fall ge: 

braucht er die wunderliche Form: »Mah Er Herr Juſien den 

Kopf nicht warm!«e Ühnlic jagte man früher »Herr Meyer# 
Wohnunge. Goethe jchreibt »die Exequien ded Kardinal Bit 
contie. Was den jeigen Sprachgebrauch anlangt, jo bezeichnet 
Sanders (Hauptjcjwierigteiten * S. 175 u. 226) im folden Ber 
bindungen die Fallbiegung als beſſer. Auch Blap (Neuhochd. 
Gramm. ® I, 345 ff.) iſt diefer Meinung, ftellt aber jeft, dab 
heutzutage die Benetivflerion des Amtstitels jehr häufig unter: 

fafien wird, z. B. Vortrag des Profefior Schmidt, die Briefe des 
Apostel Paulus, die Braut des Steuermann Perterſen.« Wut: 

mann (Sprahbummheiten * &. 13) verlangt ebenfall® die Fall⸗ 

biegung bei Titeln, verlennt aber nicht, daß die Neigung vielfach 
dahin gehe, auch bier die ungebeugte Form anzuwenden, 3 

des Doftor Müller, des Profeſſor Albrecht. Matthias (Sprach- 
leben und Sprachichäden S. 51) fordert in diefen Wendungen 
das Zeichen des Genitivs »die Werfe des Profeſſors Wagner‘; 
fteht aber ⸗Herr · davor, jo findet er, daß der Titel gewöhnlich 

feine Endung mehr erhält: »ded Herm Hauptmann Mollers, „Det 
Herm Finanzrat Ge. Stehen mehrere Titel vor dem Namen, 
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jo foll nur der erfte gebeugt werden: »die Borlefungen des Pros 

fefjors Hofrat Nibertie. Doc findet er es auch nicht bedenklich, 

wenn beide Titel gebeugt werden, z. B. unter dem Vorſih des 
Architekten Proſeſſors C. H. 

Verſuchen wir den jegigen Sprachgebrauch etwas genauer feſt⸗ 
zuſtellen. Dabei müſſen wie von der Tatſache ausgehen, daß 

Zitel, Standes und Berufsbezeihnungen in verſchiedener Weije 

mit Perjonennanen verbunden werben, je nachdem das Geſchlechts— 

wort babeijteht oder nicht. Wir jagen: die Regierung des Kaiſers 
Wilhelm, aber: Kaifer Wilhelms Regierung; die Briefe des Fürſten 

Dismard, aber: Fürft Bismarcks Briefe; Vortrag des Obers 
lehrers Müller, aber: Oberlehrer Müllers Vortrag. Geht das 

Geſchlechtswort voraus, fo wird die Damit verbundene Bezeichnung 
wie jedes andere Hauptwort gebeugt. Fällt das Geſchlechtswort 
weg, jo verjhmilzt dieſe Bezeichnung mit dem Perfonennamen zu 

einer Einheit. Ein feineres Ohr hört einen Unterfhied heraus, 
ob id) ſage »die Siege des Prinzen Eugene oder »Brinz Eugens 

Siege-. Wir beobachten dies nicht nur bei dem zweiten Falle, 
wie in den angeführten Beilpielen, fondern auch in den anderen 

Fällen: er fpricht mit Graf Bülow oder: mit dem Grafen Bülow; 
er wohnt bei Kaufınann Hahn oder: bei dem Kaufmann Hahn; 

er wendet jich an Gerichtsrat Schmidt oder: an den Gerichtsrat 

Schmidt; er erflärt ji gegen den Profefjor Anton oder: gegen 

Profefjor Anton. Dagegen fann man nicht jagen: er erklärt jich 

gegen Arzt Wolf, er geht zu Urbeiter Müller, er lieſt Dichter 
Kömers Werke, er ſpricht von Reformator Luther. Hier verlangt 

der Sprachgebrauch das Geſchlechtswort. Umgekehrt jagen wir 

ohne Geſchlechtswort: er bewundert Meijter Schilling Wer: 

manla auf dem Niederwald (nicht: des Meilters Schilling); er 
tiejt den Aufſaß Doktor Ditos (nicht: des Doltord Otto); er 

liebt Maler Müllers Gedichte (nicht des Malers Müller). 

Die angeführten Beiipiele zeigen, dak nur joldhe Standes⸗ 

und Berufsbezeichnungen ohne Geſchlechtswort und Fallbiegung 

geießt werden, die mit dem Perjonennamen eine vollſtän— 

dige Verbindung eingehen, mit ihm gewifjermafen zujammens 

wachſen. Dies it am meiften der Fall bei Titeln. Sie dienen 

zur näheren Bejtimmung einer Perfon, fie find eine Erweiterung 

be3 Namens, ähnlich wie die Vornamen. Wenn wir jagen »%os 
hann Gottlieb Fichter, jo haben wir drei Mamenmörter, aber 

nur einen Namen. Daher heißt ed: »Johann Gottlieb Fichtes 

Neben an die deutjhe Nation«, aber nicht Johanns Gottliebd 
Fichtes —. Wie die Vornamen ungebeugt, ohne Geſchlechtswort 
vor den Namen treten, jo auch die Titel; aljo »Doltor Albrechts 

Torlefungs, aber auch »Profeſſor Doltor Albrechts«, ſelbſt mit 

drei Titeln »Hofrat Profejjor Doktor Albrechts Vorleſung«“. Da 

Titel namentlich in der Sprache der Höflichkeit verwendet werden, 
jo erjcheinen fie häufig in Verbindung mit >Herr«. Es heißt 
aljo: de3 Herrn Baurat Adam, des Herrn Präfident Günther, 

de3 Herrn Affefjor Richter, des Herrn Doltor Ebert. 
Wie die Titel, jo werden auch Berufs: und Standeäbezeid) 

nungen behandelt, wenn fie nur zur Erläuterung des Namens, 

jur genaueren Kennzeichnung der Berfon, zur Unterjcheidung von 
anderen Berjonen gleihen Namens dienen ſollen, aud Wörter 
wie Kaufmann, Rittergutsbefiger, Schuhmacher, Feldmeſſer. Man 

geht zu Kaufmann Ebert, man wohnt in Zifchler Neumanns 

Haus oder bei Feldmefier Leo. Diefe Benennungen ſollen nicht 

ausdrüden, was bie betreffende Berjon ift, ſondern wie fie heißt. 

Cie vertreten gemifjermaßen die Stelle der Vornamen und werden 

daher ebenjo wie diefe behandelt, Wir fünnen fie als Titel in 

weiterem Sinne anjehen. Daher können nur ſolche Berufs bezeich⸗ 

nungen Hierzu verwendet werden, die fi an ben Namen uns 
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mittelbar anſchließen und etwas Bezeichnendes für die beitimmte 
Perfon enthalten. Man jagt nicht: Herr Turner Heinrich, Herr 

Dramatifer Sudermann, das Haus des Herm Bürger Eichhorn, 
Herrn Einwohner Meiers Tochter. Aus demjelben Grunde vers 
meidet mar in ſolchen Verbindungen langatmige Ausdrücke, wie 

Sortimentsbuchhändler, Majdinentreibriemenfabrikbefiger, Kolo— 
nialwarenhändfer, Berlmutterwarenfabrifant; dafür wählt man die 

fürzeren Bezeichnungen Buchhändler A., Fabritbefiper B., Kauf— 
mann E., Fabrikant D. Ganz natürlich: denn diefe Wörter 

müjjen im Sprecen ohne Baufen mit dem Eigennamen verbunden 
werden, ganz ebenjo wie die Vornamen. Daher bürfen fie auch 
nicht mit Zufägen verjehen werden. Es heißt: König Alberts 
Beburtstag, aber nicht: König von Sachſen Alberts Geburtäs 

tag; die Regierung Kaiſer Wilgelms, aber nicht: die Regierung 
deutſchen Kaifer Wilhelms; die Schrift Brofeffor Dr. Albrechts, 
aber nicht: die Schrift ordentliden Brofefior Dr. Albrechts oder 
Profefjor an der Techniſchen Hochſchule Albredits. Über— 

haupt müſſen alle Titel, die mit Eigenfchaftswörtern verbunden 

werden oder jelbft Mittelwörter find, abagefehen von dem Wers 

fall (Nominativ) das Geſchlechtswort erhalten und gebeugt werden; 

die Emennung des wirklichen Staatsrats G., die Mede des 
Herrn Neichötagsabgeorbneten H., des Herm Stadtverordneten I. 

In folhen Fällen dient der Titel nicht zur Verdeutlichung des 

Namens, fondern er Hat jelbjtändige Bedeutung. Bei anderen 

Verbindungen ſteht e8 ganz in unjerem Belicben, ob wir den 

Titel beugen wollen oder nicht, ob wir jagen wollen: der Tod 
des Herm Hauptmann v. F. oder; des Herrn Hauptmanns v. F.; 

bei dem Herrn Präfident Günther oder: bei dem Herrn Präſidenten 
Günther, Legen wir befonderes Gewicht auf den Titel, fo nehmen 
wir die gebeugte Form; benupen wir ben Titel nur zu ber 

genaueren Namensangabe, dann wählen wir die ungebeugte Form. 

&o begreifen wir, warum es gewöhnlich heit: die Nede des Herrn 
Miniſters v. TH., nicht des Herrn Minijter v. Th. Hier liegt 
der Nachdruck auf dem Amt; außerdem ftcht fehr häufig nod ein 

Zufap daneben: des Herrn Minijterd der öffentlichen Arbeiten, 
der geiftlichen, Unterrichts- und Mebizinal: Angelegenheiten uſw. 

Treten mehrere Titel vor den Namen, jo werden fie nad) 
Herre nicht gebeugt, wenn fie nur als Namenerweiterungen be= 

trachtet werden jollen. Dean fagt gewöhnlih: die Schrift des 

Herrn Profefjor Doktor M. Selbſt drei Titel fönnen ungebeugt 
gejegt werden: die Hans Sachs- Husgabe des Herrn Hofrat Profeſſor 
Dr. Goetze. Freilich müſſen wir beim Spredien hinter » Herne 

eine Pauſe machen, damit wir die drei Titel in einem Atem aus— 

iprechen fönnen. Daher ſchickt man in ſolchem Falle gern eine 

Berufsangabe in gebeugter Form voran: des Herrn Studien 
direttors Hofrat Prof. Dr. Goepe, des Herm Landgericıtsdiref- 
tors Oberjuftizrat M. Jedenfalls darf nur das erjte Wort ges 
beugt werben; es würde abſcheulich fingen, wollte man fagen: 
des Herm Studiendireftord Hofrats Proſeſſors Doktors G. 

Steht »Herre nicht vor dem Titel, jo tritt der als bloße 

Namenerweiterung dienende Titel ohne Geſchlechtswort vor den 
Berfonennamen: Dottor Neihards Wohnung; Proiejjor Nicolais 

Tod; Staatsanwalt Petris Rede; oder mit mehreren Titeln: 

Profeſſor Dr. Albertis Entgegnung. Soll aber der Beruf oder 
Stand betont werden, dann wird das Geſchlechtswort vorangeſetzt, 

wie wir es jchon oben geliehen haben in der Wendung »die Nes 
gierung des Kaiſers Wilhelms neben ⸗Kaiſer Wilhelmd Res 

gierunge., Man jagt aljo: der Erla des Mintters v. Th., die 
Schrift des Direftord D., die EıHärung des Univerfitätsprofefiors 
P. Es muß demnach heißen: die Briefe des Apoſtels Paulus, 

bie Braut ded Steuermanns Peterjen, des Kardinals Visconti. 
2 
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Wie fteht e8 aber bei dem viel gebrauchten Titel Doktor? Sagt 
man »des Doltor Müller« oder »ded Doltors Müller«? Ob: 

gleih Wuſtmann die erjte Form als gebräuchlich bezeichnet, kann 

id) mich docd mit feiner von beiden befreunden. »Dollor« ift 

bloßer Titel, feine Berufsbezeichnung; daher fcheint mir allein 

empfehlenswert die Form »Doftor Müllerd«; man jagt doch audı 
nicht: des Auguft Müller, Sondern: Auguſt Müllers. 

Treten mehrere Bezeichnungen ohne »Herr« vor den Namen, 
fo wird nur die erfte gebeugt: des Direktor Profeffor Dr. M., 

ded Feſtungslommandanten General v. B., des Hausbeſihers 

Tiſchler Eberhard. Sol jedoch auch die zweite Benennung neben 
der eriten hervorgehoben werden, jo muß man fie mit und ver— 

binden: das Ableben des Kgl. ſächſiſchen Vergrats und Profefjors 

©., dad Haus des Vürgerd und Hausbefigerd Männel. Wenn 
Matthias a. a. O. jagt, daß es nicht ſchlimm fei, beide Titel zu 
beugen: »umter dem Vorſiß des Architekten Profejjors C. H.«, fo 
lann ich ihm nicht zuftimmen. Nach meinem Spradigefühl muf 

es heihen entweder: unter dem Borfig des Architelten Profeſſor 

C. H. oder: des Architelten und Profefjors (an der Baugewerfen- 
jchule) C. 9. 

Wie fteht es alſo mit der an die Spike geitellten Frage: 
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»des Herrn Zahnarzt A.« oder »des Herrn Hahnarztes N.«? | 

Nach dem Gejagten ift beides möglich. Faßt man Zahnarzt als 
bloßen Titel, al8 eine Namensergänzung, durch die Herr A. von | 
anderen Perſonen dieſes Namens unterſchieden werden foll, fo iſt 

die erftere Form berechtigt. Aber gegen dieje Auffafiung ftreitet 

der Zufammenhang des Sapes, aus dem die Worte entlehnt find. 
Zahnarzt ift dort nicht ein bedeutungäfofer Titel, jondern der 

Hauptbegrif. Der Berfafjer will ja das Geſchäft des Zahnarztes | 

A. ſelbſt ald Zahnarzt fortführen. Daher find in der Anmerkung 

oben Sp. 80 die Worte hinzugefügt: »Da Zahnarzt fein Titel 

ift, jo ift e8 befjer, audy in der Verbindung mit Herr die Fall- 
biegung eintreten zu laſſen.« 

Dresden. Hermann Dunger. 

Cours de danse prive. 

Ver konnte Arnſtadt nicht, die Hauptſtadt der ſchwarzburg⸗ 
fondershäufifchen Oberherrfchaft im anmutigen Hügellande vorm 

Thüringer Walde, uralt, aber voll regen Lebens, wo die ſchöne 
boppeltürmige Liebfrauenlirche als Dentmal alter fefter deuticher 

Herrlichkeit jteht, wo Johann Sebaftian Bachs deutſche Innigfett 

ernjt und froh die Orgel jpielte, wo der Dichter des Wärwolfs 

und des ſalſchen Waldemar ein paar traurige Jahre lebte, wo 
auch die gute alte Mamſell Marlitt num längſt unter ihrer Garten- 
faube ruht! Um Vorplape der Goldenen Henne am Ried fipen 
gemädlic Im Sommer bie Gäfte, und Über den Pla treibt fried⸗ 
lid) rege das Leben, darunter viel Schüler mit bunten Müpen 
und fittjam ſchreitende Züge höherer Töchter. Was aber da und 
dort ans Ohr dringt, find deutjche Laute, meift in traulich thürin⸗ 
giiher Klangfarbe. Aus diefer freundfihen Stadt geht uns ein 
Beitungsblatt zu, in dem Alfred Beck, maitre de danse à Jöna, 
ancien assistent du döf. cclöbre maitre de dause Alb. v. Obst- 
felder den Arnſtädtern folgendes anzeigt: J'ai l'intention de donner 
à Arnstadt au moi (jo!) de janvier, un cours de dause et de bonne 
tonue — notabene privatim — tout en langue franenise aux 
enfants de bonne famille ufw. ufw. Aus freundlicher Nachſicht 
gegen die minder Gebildeten unter den »gebilbeten Gejellichafts- 
Treifen«, auf die er feinen Unterricht befchränft, hat er an anderer 
Stelle des Mattes auch eine deutfche Fafjung veröffentlicht, aus 
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der erfichtlich ift, daß er fi mit dem Gebrauch der franzöftichen 

Sprade »ftreng in dem vornehmen Nahmen alıherfömmlider 

Weije« zu bewegen meint. 
Herr Alfred Bed hat fein Parloir à lena ſdas Parlois, das 

gedrudt fteht, iſt gewiß wieder ein unfreiwilliges, höchſt ſtörendes 
Zeugnis amftädtifcher Bildung vor Beds ſprachbildender Wirkſam— 

feit!), und da iſt er A vois par jour jusqu’ä 4 heures. Tut uns 
leid, bis um 4 Uhr nad Jena, das können wir nicht maden. 

Aber da wir nun doch einmal in Arnſtadt find, fo geben wir 

glei zu Monsieur Gerhardt, Mittelgasse 2; mon serviteur, 

nennt ihn Herr Bed, der pendant mon absence est autorise de 

tout renseignement. Der wird wohl auch nod ein Wort deutid) 

verjichen, ſchon aus Rücſicht auf die vorläufig noch weniger ge- 

bildeten Tanzluftigen de bonne famille in Amftadt, und mir 

brauden uns aljo bier nicht wie vor feinem Herrn jelbjt not: 

gebrungen mit unſerm bißchen Franzöfiich zu plagen. Ihm aber 

möge er freundlichſt bei nächſter Gelegenbeit unfre Bejtellung 

ausrichten. Wir jagen alfjo: Monsieur Gerhardt, Sie wollen Sich 

mit darum verdient machen, dab die Töchter und Söhne der ge: 

bildeten @efelichaft diefer Heben Stadt in Tanz und gutem An— 

jtand einen forgfältigen und gebiegenen Unterricht erhalten, Tas 
ift ſehr löblich und anerfennendwert. Aber Sie werden unzweifel: 

haft mit uns darin übereinftiimmen, dab der Begriff Bildung 

zu verjchiedenen Zeiten ſehr verichiedene Dinge in fich geichlofien 

hat. Auch die franzöjiihe Sprache ganz oder ſtückweiſe hat zu 

Beiten für einen Deutſchen dazu gehört; 3. B. als die alte Lieb— 
frauentirche dort noch ganz jung war, ift fo eine Zeit gemeien, 
und auch der Name löna, im diefer fremden Ausſprache bejon- 
ders, erinnert vecht peinlich am eine folche Zeit. Aber wie Eie 

wiſſen, Monsieur Gerhardt, bat fid) das feither recht geändert, 
ja almählic geradezu umgetehrt. zyreilih, die Zöglinge des 
Gymnaſiums und der Nealfchule in Arnſiadt, wahrſcheinlich der 

begeifterte Stamm Ihrer tanzbefliffenen Jünger, die lafien Sie, 
‚ berehrter Monsieur Gerhardt, ja, ja Ihr Franzöſiſch recht brao 

fernen. Denn lebhafter als in früheren Zeiten tft heute der Auss 

‚ taufd von Waren und geiftigen Giktern zwiſchen den Bölfern, 

und wer ald Mann an diefem inneren oder äußeren Weltverfehr 

teilhaben will, muß ſich in jungen Jahren dazu vorbereiten. Aber 
in der Schule! Den Ballfaal zu franzöfiiher Sprachübung bes 

nußen zu wollen, das wäre eine binter dem FFortichritt der Gegen⸗ 

wart zurüdgebliebene Anſchauung mit peinliben Erinnerungen, 
eine Rüdjtändigfeit hinter dem gefunden Geifte der Zeit, die denn 
aud) natürlich von den angefeheniten deutichen Tanziehrern') über: 

wunden und abgetan it. Bor wenigen Jahren hat der Deutſche 
Spracverein zu Nutz und Frommen deutfcher Tänzer, alſo natür« 

lid) »aus den gebildeten Gejelljchaftäfreiien«, in denen er ja wirft, 

eine deutſche Tanzkarte hergeſtellt — aud) Sie können fie foftenlos 
von feiner Gejchäftsftelle erhalten — von der in furzer Beit 
faft 40000 Stüd verlangt worden find. Denn, lieber He 

Gerhardt, heute fteht eben die Sache fo, daß die Quadrille à la 

eour, Chassö-croisö, balancs, tour de main, chaine anglaise uff 

längjt der Kuhmagd und dem Ochſenlnecht zugefallen find, die un 
cavalier et sa dame en avant et en arriere ftampfen; wer aber 

wirklich etwas auf ſich hält und berechtigten Anipruch auf edlert, 
feinere Bildung erhebt, von dem fordert man in unfern Tagen 

überall Achtung vor ber deutfhen Mutterfprade! Sr. 

1) Beiläufig, eine Anzahl folder Herren iſt einmal gelegen! 
lich in diefer Yeitfchr. 1900 Sp. 170 genannt worden. 
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Rleine Mitteilungen. 

Vom Madıtbereich der deutſchen Spradje. Von dänenfreund- 
licher Seite war fürzlich behauptet worden, dab Nordſchleswig 
eigentlich däniſch und daß die nordicleswigichen Orte Chriſtian— 

feld, Habderäleben, Apenrabe, ja jelbit Flensburg als däniſche 

Städte angejehen werden fünnten. Flensburg babe erft jeit 1864 

durch die Einwanderung vom Süden und durch Verbeutjchungss 
maßregeln das däniſche Gepräge eingeblißt. Dem gegenüber hat 
die Sonderburger Zıitung in einem Nuflage, Deutfhtum in 

Nordſchleswig, eine Neihe von Tatjachen feitgeitellt, die das 

alte Recht der deutihen Spradye in unferer Nordmark über allen 

Zweifel erheben und in Erinnerung an frühere Mitteilungen 

Februarnummer, Sp. 43) bier berichtet zu werben verdienen. In 

Schriftftüden des 17., 18. und der erjten Hälfte des 19. Jahr: 

hunderts findet man durchweg die hochdeutſche Sprache; ba hat 

man Kaufverträge, Innungspapiere, Brandorbnungen und ders 

gleihen Papiere mehr, die bezeugen, dab deutich die Verkehrs— 
ſprache war. Die Kirchenbücher wurden bis zu einem gemifjen 

Zeitraume im deutfcher Sprache geführt. Deutiche Inſchriften 

finden fich in vielen Landkirchen Nordſchleswigs, im Dorfe Nübel 

3. B. bat man fie erſt neuerdings unter aufgenagelten däniichen 

Blechſchildern bemerft und ans Licht gebracht. In der Schule 

war dad Verhältnis äbnlih, mußten doc die Lehrer in bem 

Städten (auch) in Conderburg), die bis dahin ftet® deutſch 

unterrichteten (ed gab wöchentlich nur einige däniſche Stunden in 

der Obertlafje), ſich 1851 innerhalb drei Tagen erklären, fortan 

nur däniſch zu unterrichten, wenn fie nicht ihr Brot verlieren 

wollten. Die ältefte Schleswig s Holjteinische Kirchenordnung, 

welche im Jahre 1542 vom König Chriſtian ILL. von Kopenhagen 

aus erlajjen wurde, ift zu Schleswig in nieberbeuticher Sprache 

gedrudt; der Titel lautet: »Ehrijtiyfe Kerken: Ordeninge, de in 

den Fürſtendömen Schleßwig- Holſten ꝛc. fchall geholden werden.« 

Sie beſtimmt von der Taufe befonders, daß diefe in beutjcher 

Sprache gefchehen folle: »De Kinder ſchall man döpen in büdefcher 
Sprafee. — Durch diefe Kirhenordnung iſt ber deutſchen Sprade 

ganz allgemein das Recht der Landesſprache in Schlegwig- Hol« 
ftein zuerlannt. 

— Ans der Schweiz wird uns mitgeteilt: Im Winterfahrplan 
1902/3 haben endlich unſere beiden größten Fahrplanbücher, 

»Bürkli« und »Gondueteur«, eine Neuerung eingeführt, die (vgl. 
Zeitichr. Sp. 18) ſowohl wir Deuiſchſchweizer als auch die frem— 

den Reifenden deutſcher Zunge, alfo befanntlich die Mehrheit der 

Bejucher unferes Landes, mit Beifall begrüßen dürfen. Wie es 

die Jura: Simplonbahn auf Veranlaſſung des Eidgenöſſiſchen 
Voſt- und Eifenbahndepartements ſchon vor zwei Jahren getan, 
haben nämlich num auch die beiden Verleger der genannten Fahr— 

bücher die ausſchließlich jranzöfiiche Venennung der deutjchen 

Stationen in Oberwallis durch deutſch-franzöſiſche Bezeichnungen 

erſetzt. Es Heifit alfo jept: Leuk (Lobche), Bisp (Viöge), Brig 
(Brigue) uff. Das it zwedmähiger und zugleich gerechter. Frei— 

lich jällt es auf, dag man nur die deutſchen Stationen doppel- 

ſprachig hält, die franzöfiihen Hingegen bloß franzöfiih. So gibt 

es 5. B. nur ein Delömont und Moutier, trotzdem Delöberg 25°, 

und Münfter jogar 34°/, deutichiprechende Bevölferung aufweijen, 

alfo tatfächlid; doppeliprachige Orte find. An Leuf, Visp, Brig, 

fowie in den meiften andern Orten mit doppeliprachigen Stationd- 

namen machen die Welfchen Hingegen keine 10°, der Bevölkerung 

aus. Handelte es ſich nur um die Stationenamen, jo ginge die 

Sache no) an. ber es kommen auch die Auffchriften flir die 
BWartefäle, Kaſſen, Aborte, Ein= und Ausgänge in Betracht. 
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So gibt es 5. B. im Bahnhof zu Freiburg, wohin Taufende 
fommen, die gar nicht franzöfiich verfiehen — ein Teil der Stadt 

jelbft ſpricht deutſch ſogar als Mutterſprache — feine einzige 

deutsche Aufſchriſft. Auch der Bahnhof des deutſchen Städichens 

Murten trägt lauter franzöſiſche Aufſchriften, als läge er mitten 
im Herzen Frankreichs. Murten heit auch in allen Fahrplänen 

nur »Morate, Bloß da8 GEidgenöffiihe Pofts und Eijenbahns 
departement jagt in löbliher Weife Murten (Morat). Aber die 
Telegramme, welche aus Murten, Leul Bad uſw. fommen, jegeln 

unter der franzöſiſchen Flagge Morat, Louöche-les-Bains ufw. 

Zuletzt werben wir auch noch von der Schlacht bei Morat reden 
müſſen! 

Die Verfertiger der neuen ſchweizeriſchen Schulwandkarte 
haben dieſe Namenſrage einfach und — trotz einigen unvermeidlichen 

Übelftänden — auch zwedmäßig gelöſt. Orte, die wie Brig, 
Siders, Murten, Biel vorwiegend deutich find, werden nur deutſch, 

vorwiegend franzöjiice Orte wie Sitten, freiburg, Münſter, 

Delsberg hingegen nur franzöfifch aufgeführt. Das ift vor allem 
gerecht, wie e$ von Amts wegen fein fol. 

— Die deutſche Sprache in den ruſſiſchen Oftfeepropinzen 
hat abermals einen Schlag erlitten. Durch einen Senatsulas ift 

nämlich den ftädtifchen und adligen Vormundſchaftsbehörden in 

Riga die innere und auswärtige Gejhäftsführung in ruſſiſcher 

Sprache vorgeichrieben worden. Auf diefe Weile gibt es num 

feine Landesbehörde in den DOftjeeprovinzen mehr mit beutjcher 

Amtsjprache, nur im Innern haben die Landratsfoflegien, eine 
ausführende Behörde des Landtags, wie diefer ſelbſt noch deutiche 

Gejhäftsiprache; der Verlehr nach außen hat auch Hier ruſſiſch 

zu geſchehen. Dieje Einrichtungen ſtammen aus der Beit ber 
ruſſiſchen GerichtSreform und wurden als fümmerlicyer Reſt an bie 

Stelle der ehemaligen ſſändiſchen Berwaltungs-und Gerichtsbehörden 

geſetzt. Bis zum Jahre 1896 war ihnen die deutiche Geſchäfte— 

ſprache von niemand beftritten. Da auf einmal verlangte ber 

livländiſche Gouverneur, dak auch die durch Wahl hervorge- 
gangenen Vormundſchaſtsgerichte ihre Geſchäſte in ruſſiſcher 

Sprace führen. Dagegen wurde Beichwerde beim Senate er- 
hoben, und jeßt erſt ift bie Entfcheidung erfolgt. 

— Das treue Feithalten der Deutſchen in Chile an Mutter: 
ſprache und Art ihres alten Baterlandes ijt rühmlich bekannt. 

Davon legen auch zwei uns zugegangene Nummern des ⸗Grenz⸗— 
boten«, eines neugegründeten Blattes, das in Temuco zweimal 
wöchentlich erfcheint, ein bemerfenswertes Zeugnis ab. Es gehört 
freilich zu dem Bilde, daß in dem Ynzeigenteile beider Nimmmern 

außer dem einzigen »Anton« auch nicht ein Vorname in deutjcher 

Bejtalt erfcheint, alle die biederen deutjchen Gefichter Hartmann, 

Schraub, Schmidlin, Horlacher, Koppe, Tepper und wie fie nod) 
alle heißen mögen, guden hinter Carlos, Julio, Juan, Bernardo, 

Gustavo uff. wie über einem unbequemen ſpaniſchen Halskragen 

hervor. El Recreo heißt das Gafthaus, das feine gute deutſche 

Küche anzeigt, und hinter dem deutjchen Namen eines Geſchäfts— 

inhabers folgen feine Teilhaber »e Hijos· In den Familien 

franzöfiicher Ablömmlinge, die vor Jahrhunderten in Deutjchland 

eingewandert und längſt in das deutiche Vollstum aufgegangen 
find, werden als ehrwürdiges Vermächtnis fremde Vornamen bis 
heute (neben deutjchen) bewahrt, gewiß ein verjtändliches und 

adıtbared Verhalten. Deutſche Auswanderer machen es gerade 

umgefchrt. Es ift, als wen man draußen bei lang und Ans 
fchen des deutihen Bornamens erröten müßte; darum ſchleudert 

man ihn von fich, oder ftedt ihn wenigitens jo bald wie möglid) 

in eine fremde Vermummung, engliſch oder ſpaniſch und portu- 
giefifch, je nachdem, die dann mit dem Zunamen natürlich, 

2% 
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je deufjcher er ift, in ein um fo fchreienderes Mißverhältnis ges 

rät. Man lajie nur einmal eine lieblihe Zufammenftellung wie 
»Amando Schneider« voll auf Ohr und Gefühl wirten! Wer 
aber z. B. eine braſilianiſch-deutſche Zeitung zur Hand nimmt, der 
fann jein Herz an ganzen Liſten folder unmatürlichen Namen- 

paare erfreuen, ja auch die Schulze, Müller, Meyer, Schmidt, die 

nur einmal befuchsweiie »drüben« geweſen find, laſſen in jtolzem 

Selbſtbewußtſein den Namen ihrer Erjtgebornen als Charles oder 

Ellen in die Lijte des Standesamts eintragen. 
In unſerm Falle, d.6. bei ben Deutichen in Chile, ijt es 

glüdticherweife bloß der Schatten vom Licht, vieleicht auch nur 

nod) Überbieibjel eines jegt überwundenen, abgeſchloſſenen Zu— 

ftanded. Das gebt aus dem Inhalte der beiden Zeitungsblätter 
hervor, um deſſentwillen fie hier angeführt werben müfjen. Bes 

tanntlich ift die deutſche Sprache in ben höheren Staatsichulen, 

den Lyceen, des an deutichen Bewohnern befonders reichen Südens 

von Chile als verbindlicher Unterrichtsgegenftand eingeführt worden. 

Darin haben die Deutschen mit hoher Befriedigung eine An— 

erfennung des Wertes deuticher Art und Gefittung für das Ge— 

beihen ihres neuen Vaterlandes empfunden, und der ⸗Grenzbote«⸗ 

ſtimmt dem bereitwillig und lebhaft bei. Aber mit dem Scharf: 

finn der Liebe, möchte man jagen, der Liebe zur Art der Väter 

erfennt er in der erfreulichen Einrichtung eine Geſahr. Der fünf. 

jährige Sprachunterricht an den Staatsichulen wird, jo glaubt er, 

für die chilenifchen Mitblirger fein Biel erreichen, fie mit der 

deutihen Sprache einigermaßen belannt zu machen, aber für die 

deutfchen Kinder eine deutſche Bildungs und Erziehungsanftalt 

erjepen kann er nicht. Darum erhebt der Grenzbote warnend und 

mahnend die Stimme an feine Landsleute, fi) nie und nimmer 
verleiten zu laſſen, nun die deutſche Schule für entbehrlich, zu 

halten. Und mit Worten, beren Ernſt und Begeifterung den 

tüchtigen, mit rüjliger Hand ins Leben greifenden Leuten fehr 
wohl ansieht, fordert er jreudige Opferwilligfeit für die deutſchen 

Schulen, ihre Vergrößerung und Ausgeflaltung. ⸗»Nur fo fönnen 

ſie⸗, verfichert er feinen Yandsleuten, »ihren höchſten und heilig: 

jten Pilichten gerecht werden, ihren Kindern die Güter mit auf 
den Weg geben und die Gaben in ihnen ausgeftalten, deren 

Keime in der Geburt mit ihrer Stammesangehörigteit gegeben 
find. Bis jegt bat fich noch immer in der Geſchichte die Wahrs 

heit des alten Erfahrungsjates bewiefen, da ein Volk mit feiner 

Sprache zugleich aud) feine nationale Eigenart und feinen ihm 

eigentümlichen Wert verloren hat. Und darum mul; uns alles 

daran gelegen fein, unfere nationale Eigenart auch bier in unfrer 

neuen Heimat zu bewahren; fonft werden wir die Aufgaben, die 

und gejtellt find, wicht erfüllen. Darum foll uns auch hier jenes 

ftolze Wort unſres großen Dichters ein kräftiger Anſporn fein: 
»Nichtswürdig ift die Nation, die nicht ihr Alles fept an ihre Ehre.« 

Nürzer iſt von ber andern Nummer zu berichten; fie bringt 

an der Spite die Satzungen des Deutfchen Hilfsvereins (in Temuco), 

deſſen AnutSblatt »Der Grenzbotee iſt, und die Sakung 1 fchlicht 

mit der Haren und inhaltreihen Beltimmung: »Die deutfche 

Sprache ift bei allen Verhandlungen verbindlich.e And in diejer 
Gefinnung werden die chilenischen Deutfchen durd) die Über: 

zeugung gefeftigt, daß fie fo allein fähig bleiben, ihre Aufgaben 
gegen ihr neues Vaterland zu erfüllen. Möge diefe wichtige Er- 
fenntnis überall draußen auf deutſcher Erde fich verbreiten! 

— Unter dem Stichworte Sprachbewegung in weiteren Kreiſen 
iſt in der vorigen Nummer (Sp. 288) ein Aufruf Dr. 3. 9. Bech— 

holds, des Herausgebers der Umſchau, an jeine Mitarbeiter an- 

geführt worden. Ähnlich wendet ſich jept auch die Leitung der 
Deutſchen Yeitjchrift, die von Dr. Ernjt Wachler im Ver: 
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lage von Hermann Gojtenoble (Berlin und Jena) herausgegeben 

wird und eben ihren 5. Jahrgang beginnt, an ihre freunde mit 

ber Bitte, in ihren Beiträgen Fremdwörter nadı Möglichkeit zu 

vermeiden. 

— Das Hamburger Geſchäſtshaus Hammacher, Delius & Co. 
zeigt und in feiner neuen Ausgabe eines zweiſprachigen (deutſch⸗ 

engliichen) Preisbuches über landwirtichaftliche Maſchi— 

nen und Geräte, daß e8 auch im bdiefem engen Fachgebiele 
möglich ift, ber mit Necht als unliar geihmähten Fremdwörter 

zu entraten und zwar überall zum unbedingten Vorteil der Sadır. 
Schon die Einleitung des Preisbuches fält angenehm durch Abs 

twejerheit ber jonft in »Preiscourantse, Katalogen uf. maſſen- 

haften Fremdlinge auf. Man fucht vergebens die beliebten Kraft: 
ausdrüde Conjunetur (Preisbewegung), Garantie (Bemwähr), Em- 

ballage (Berpadung), Extra- Beredmung (Aufichlag), Reclama- 

tion (Beſchwerden), Condition (Bedingung), die durdy die bei— 

gefügten Wörter vermieden find. Im fachlichen Hauptteile pflegen 

ſolche Bücher font in abgeihmadter Eintönigkeit ihre Apparate, 

Elevatoren, Regulatoren aufzuzäglen, die bier ſtets ſinngemäß, 

bündig und Mar in wechſelreichem Ausdrud durch zutreffende Deds 

wörter erſetzt oder durch einfachere Wortbildungen wiedergegeben 

find, wie automatischer Speiseapparat durch felbfttätiger Vor— 
fpeifer, Handsäcapparat durch Handfäer, automatischer Elevator 

durch ſelbſtwendender Strohheber, automatischer Regulator des 

Speiseapparatesdurd jelbjttätiger Zuführungsregler bes VBorfpeifers. 

Das vieldeutige »Elevatore der Dreſcher und Bindemäher ift den 

verfchiedenen Zweclen entiprechend durch Betreide-, Strohs und 

Spreuheber übertragen. Operation und Funktion werden ſtellen- 

weile, je nadı dem Sinne, durch Arbeitsweile und Handhabung 

Uberſetzt, Drills und Dibbelmaſchinen durch die längſt anerfannten 

Bezeichnungen Reihen⸗ und Häufchenjäemaichinen. Um für 
neuartige, fremde Erzeugnifje nicht, wie dies oft im gedanken 

lojer Weife geſchieht, die fremden Namen mit zu übernehmen, find 

flatt langatmiger Überſetzungen Neubildungen gejept, fo Knei— 

butterfai (daS zum gleichzeitigen Buttern und Kneten dienende 

Gerät) für »Combinierte Butterfhlags und Knetmafchine«. Diele 
Proben aus dem reichhaltigen Stoff mögen ein Bild von dem 

ftreng durchgeführten Beſtreben geben, den alten, fonft bei fat: 

lichen Überfegungen üblihen Zopf abzufhneiden. Much jonft fit 

das Buch in gutem, reinem Deutſch abgefaht. P. O. S. 
— Auf Beranlaſſung unſres Zweigvereins Duisburg 

hatten ſich ſeinerzeit die Vorſtände einer großen Anzahl rheiniſch⸗ 

wejtfäfifcher Vereine in einer gemeinfamen Eingabe an die Leitung 
der Düffeldorfer Ausſtellung mit dem Wunſche und der Bitte 
gewandt, bei diefem großen Unternehmen auch ber deutichen 

Sprache die ihr gebührende Nüdficht zu gewähren. Damals it 

in einem liebenswürdigen Antwortihreiben die Erfüllung dieſes 
Wunſches zugefihert worden. Aber die Zuſage jcheint nicht jehr 

ernithaft gemeint gewejen zu fein. Wiederhoft hat fich die Offent- 
lichkeit im Laufe dieſes Jahres mit fonderbaren Beweiſen von 

Husländerei, die gerade auf diefem vielbefuchten Marktplapt 
deuticher Arbeitstüchtigfeit in Gewerbe und Kunſt zu Tage trat, 

fpottend und tadelnd abgegeben und in unfrer Zeitjchrift iſt dat 
gelegentlih, Sp. 92 und 186, berfihrt worden. Auch der »Mnts 
liche Führer durch die Düffeldorfer Ausftellunge genügt den Ant 
ſprüchen auf Sprachreinheit durdiaus nicht. In dem eriten Teil, 

der »Einleitunge, die dv. Wildenradt unterzeichnet hat, ſowie im 

dritten Teile »Wirtſchaftliche Entwicllung von Handelslammer⸗ 

fefretär Brandt findet fich im Gegenteil cine überraſchend großt 

Zahl übler Fremdwörter der Art, wie fie ein Zeichen fpradticer 
Bernadjläffigung zu fein pflegen. Es iſt daher begreiflih, dub 
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nach einem Bericht der Rhein- und Nuhrzeitung in einer Vor— 

ftandsfigung des Duisburger Zweigvereins darüber bittere Klage 
geführt worden ift. Bollends fonderbar Hingt nun, was und von 

der Schluffeier der Nusftellung in Düfjeldorf aus fo zuverläfjiger 

Duelle mitgeteilt wird, daß wir es leider nicht anzuzweifeln 
wagen. Bei diejer Gelegenheit ſoll nümlich der Oberbürgermeiiter 
Marz jelne Rede mit dem Ruſe geichloffen habe: »L’exposition 

est morte, vive liindustrie et les beaux arts — vive la villel« 

Das wäre in der Tat ſehr wunderlic. 

— Linotype, Monoline, Typograph ſchreiben ſich — jelbits 
verftändlih, muß man jagen — die finnreicden Setz- und Schrift: 

gießmaſchinen, die die Arbeitsleiftuhg unfrer deutschen Schrifijeger 

verdreifachen follen, und wie in dem »Xoumal der Buchdruckerkunſt · 

(69. Jahrg. Nr. 27 v, 4. Sept.) mitgeteilt ift, lauderwelſcht der 

böfliche deutſche Fachmann in der Regel Leinoteip und Monolein, 

und in der Mehrzahl Leinoteips und Monoleins. Gegen dieſe 

Unfitte wendet ſich das genannte Fachblatt mit vollem Recht, und 

ohne den Amerifanern die gebührende Anerkennung ihres Er— 

finderrechts jchmälern, d. h. ohne den von ihnen übernommenen 

Namen jelbft antaften zu wollen, troß ber deutichen Bervoll= 

lommmung der Mafchinen, fchlägt es vor, nachgerade wenigſtens 

die Lnfelbjtändigfeit der fremden Ausſprache und Formenbildung 

abzuftreifen und wie jhon »Tubograph« und »Typographbie« fo 

auch nah dem Vorgange des Romanſchriftſtellers F. v. Zobeltik 

Linotype, Monoline und Linotjypen, Monolinen deutſch aus— 

zuſprechen. 

denen, die es angeht, auch beachtet. Freilich daß der Deutſche 
das fremde Erfinderreht durchaus und in alle Zukunft durch Bet: 

behaltung der Fremdnamen auch für die von feinem eignen Sunfte 

fleiß gebauten volltommneren Mafchinen ehren müßte, das fann 

wohl nur dentiche Gefügigleit glauben. Gewiß hat nod niemals 
ein Engländer, Franzoſe, Ruſſe daran gedacht, etwa in gefühl 

voller Anerlennung der Erfindung Gutenbergs den Buchdrud 
felbit nur unter deutfchem Namen verwenden zu dürſen. 

— »D diefe Fremdwörter!«: Gin Alzeyer trank bie und dba 
mal ein Schnäpscen und lieh foldes, wenn ihm die Moneten 

ausgegangen waren, anfreiben. Da der Mann troß verfchiedener 
Mahnungen des Wirtes feine Schuld nicht tilgte, ſchickte diefer 

eine Rechnung an die Ehehätfte des Schuldnere. Der erfte Posten 
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»Lange lieb’ ich dich ſchon, möchte dich, mir zur Luft, 
Mutter nennen und dir jchenfen ein kunſtlos Lied, 
Du, der Vaterlandsjtäbte 
Ländlich jchönfte, foviel ich jah.« 

Ländlich pflegt hier in dem Sinne gefaht zu werben, wie man 
von einer Keinen Landſtadt ſpricht; man vergleiche ſchweiz. 
ländelig »eine . nehme Empfindung bes Landlebens erwedend« 
im Deutich. Wörterb. 6,'*. Da aber der Dichter Str. 2 im Gegen- 
fab zur ländlichen Stille den regen Werfehr der Stadt ausdrück- 
lid) erwähnt, und weil das ganze Gediht auf eine Schilderung 
der herrlichen Yage Altheidelbergs hinausgeht, jo muß ländlich 
ſchön bier in dem Sinne gefakt werden, wie wir jetzt landichaft- 
lich ſchön jagen. Für landſchaftlich, das noch 1878 Weigand, 
Deutih. Wib. 1°, 1053 nur in den Bedeutungen »der Landſchaft 
angehörend, dann auch jo viel ald munbartlich« nennt, bat 
ſich diefe Bedeutung im Zufammenhange mit dem wiedererwachten 
Geſchmacke an der Yandichaftämalerei erft in neuerer seit ent: 
widelt; Goethe 21, 69 Spricht von landſchaftlichen Nachbudungen 
ber Gegenden. Auch jdon Schiller verwendet e8 in Beziehung 
auf die fünjtleriihe Darftellung (gl. Grimm, Wib. 6,'), und ges 
wiß war es da bereits allgemein üblich.) 

Terrain = Gelände, 
Gelände für das franzöfiihe Terrain darf nun wohl aud) 

in der Sprache des Heeres für eingebürgert gelten. In den 
eriten Jahrzehnten des 19, Jahrhunderts erjcheint es im der 
Schrifſtſprache nur vereinzelt, wie in Schillers Berglied (1804), 
Str. 3: »E8 öffnet ſich Schwarz ein ſchauriges Tor, 

Du glaubft did) im Reiche der Schatten; 
Da tut fih ein lahend Gelände hervor, 
Wo der Herbit und der Frühling ſich gatten.« 

Den erften Anſtoß zur allgemeinen Berwendung des Wortes 
gab, wie es jcheint, I. Andreas Schmeller, der 1828 im 
2. Bande jeines Bayeriihen Wörterbicches 5.475 (2. Ausgabe von 

lautete 20 Pfennig für Branntwein, bei dem zweiten und folgen- | 
den war nur das Wort »ditto« verzeichnet. Da die Frau in 
diefem Worte ein neues Getränf vermutete, geriet fie in vollen 

Zorn und empfing ihr ahnungslos heimkchrendes Ehegeſpons mit 

ben Worten: »Du Schlechter, du bifcht net meh zufrirre mit 

Schnaps, jept ſäuſſt du aach noch ditto!« 

Sprediaal. 
Morgenitunde bat Gold im Wunde, 

Der Einn ded Sprichwortes ift Har: »Arbelt in früher 
Morgenftunde lohnt reichlid.« Über die Erklärung im einzelnen 
ſcheint aber noch feine Klarheit zu herrſchen. So führt u. a. H. Crohn 
in feiner Ausgabe von Uhlands Herzog Ernſt, Paderborn, 
Scöningh, 1895, zu V. 1221 Mund auf mhd. munt, Hand, 
Schutz zurüd. Das tft nad) meiner Anficht falſch; vielmehr ijt 
an einen in beutjchen Märchen begegnenden Zug zu denten. 
Morgenftunde, als gütige Fee gedacht, läßt — etwa wie bie 
oldene Maria im Grimmſchen Märchen — dem, welden fie 
fen früh bei der Arbeit trifft — Goldftüde aus dem Munde 
allen. Bu erinnern ift audı an die Redensarten »in den Mund 
legen, nehmen, im Munde jühren.« 

Ländlich — landſchaftlich. 
riedrich Hölderlin preiſt im feinem gleichnamigen Gedicht 

Heidelberg, die ſchöne Nedarjtadt, mit den Worten: 

Frommann Band I, Selte 1483) ichreibt: »Des Geländ, tractus 
regionis, Landſtrich (Bor. von 1735) and in der Schweiz üblich 
und der Aufnahme in bie Schriftjprade würdig, um in 
mehreren Füllen das fremde Terrain zu erjeßen.« 

Northeim. R. Sprenger. 

Zillmerti und Cinränmer, ') 
(Bol. Cltobernummer Ep. Dt.) 

Zillmerei, zillmern, gezillmert wird von einem bes 
ftlmmmen Rechnungsverſahren im Verfiherungsmwejen gebraucht. 
Diejes läuft darauf Hinaus, die oft gar nicht unbeträchtlichen 
Noften für Anwerbung neuer ——— . B. Vergütung der 
Agenten, der ärztlichen Unterfuchung) nicht auf die Brämienjähe 
u ſchlagen, jondern durch Kürzung der Nüdiagen (Rejervefonds) 
fir jüngere Berfiherungen rechnungsmäßig zu decken. So können 
zwar, wie beabfichtigt, die Prämten (Einzahlungen) von rn 
an verhälinismähig niedrig angefegt werden, aber audı ba 
Dedungstapitat muß von vornherein zu niedrig ausfallen. Durch 
das jet zwei Jahren beftchende Neichsverfiherungegejep wird das 
wenn nicht unſichere, doch unvorfihtige Verfahren mehr und mehr 
eingeihränft. Benannt aber ift es nad dem Mathematiler Pıof. 
Dr. Auguſt Zillmer, der 1893 in Berlin geitorben tit, dem 
Verſaſſer des 1887 erfcdhienenen Buches »Die mathematischen Rech— 
nungen bei Lebens- und Mentenverfiherungene, Er hat dieſes 
Verfahren zwar nicht erfunden, aber zwerft wifjenicaftlich begründet. 

Wohl zuerst gebraucht oder wenigſtens gediudt und aud er: 
läutert find dieje Musdrüde in dem Berichte des Reichſtagsaus— 
Ichuffes für den Entwurf des erwähnten Geſetzes über bie privaten 
Verfiherungsunternehmungen (Neichetagedrudiagen Mr. 244, 
10. Legislaturperiode, Il. Seſſion 1900/1, VIL Kommiſſion, 
&. 37 —39). 

1) Der Dank jür die erwünſchten Aufflärungen über die beiden 
Wörter gebührt der großen VBereitwilligleit fundiger VBereinsmits 
glieder und zwar den Herren Oberturnlehrer A. Bär (Freiberg S.), 
Direltor Bedert (Duisburg), Regierungsrat Dr. Beijer (Dres: 
den), Biltor Blobel (Wölmersdorf), Vrofeſſor Dr. Heger und 
Dr. ft. Müller (Dresden), Meihner(Düffeldorf), Ernjt Müller 
(Berlin), X. Spangenberg (Halle a. d. ©.) und H. Vier (Wels), 
Karl Boye (Wien), Karl Eybe (Krems), Anton Obrjand! 
(Klagenfurt), E. Scheifl (Marburg a. d. D.), Profeſſor A. Stangl 
Meichenberg). 
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Der 1. f. Einräumer oder Strakeneinräumer in den 
öfterreichiichen Yändern ift nicht der »Mauteinheber« oder ⸗ein⸗ 
nehmere, voltstümlich der »Mautnere, fondern der Beamte, dem 
neben der Aufficht über die Befolgung der Polizeianordnungen 
die Erhaltung und Pflege der Reichsſtraßen obliegt, der 
namentlih aljo auch das einzuriumen d. h. mit Schotter aus— 
zufüllen hat, was die Wagenräder vom Strafenkörper aurgeräumt 
und zerjtreut haben. Gras und Unrat u. a. wird »aufgeräumte«, 
der Schnee wird von der Straße »abgeräumt« und dieje —— 

tr. wieder »eingeräumte«, 

Sur Schärfung des 8ptachgefühls. 
190) »Bejondere Schwierig- 

feiten machen dem nicht allzus 

großen, übrigens von jeher 
ſehr mufilaliich veranlag= 
ten Neger das Erlernen des 
Beſteigens und Neitens des 
PBaufenpferdes, das ein von 

dem Kaiſer gejchenfter, ziemlich 

großer Schimmel, der mit den 

üben bes Paulers gelenft wird, 

iſt.« (Mitteilung einer Berliner 

Zeitung über den ſqwarzen Paus 

fer des Leibgarde-Huſaren- 

Regiments Arara, eingeſandt 

von Referendar Rump in Berlin.) 

Schlechter Sapban. 

190) Dem nicht allzugroßben, 
übrigens mufifaliich jehr verans 

lagten Meger macht es befons 

dere Schwierigleiten, das Pause 

fenpferb zu bejteigen und zu 

reiten, einen von dem Kaiſer ge: 

fchenften ziemlich großen Schim: 

mel, der von dem Pauter mit 

den frühen gelenkt wird. Ober: 
Es ift dies ein... Schimmel —. 

Häufung von Formen im Wesfall. 
»Bon jeher: neben »veranlagte ift überflüſſig. Wahrichein- 
lich wollte der Verf. jagen, der Neger habe von jeher mufis 

falijche Veranlagung gezeigt. Statt »jehr mufifaliic ver 

anlagt« beſſer »muſilaliſch ſehr veranlagte, oder einfacher: 
er iſt ſehr mufilaliich. Das nachſchleppende iſt am Schluffe 

verdient befonderen Tadel. 

191) »Das Geburtstagsfind 
pilegt . . . neben dem anwe— 

jenden Rangältejten zu fien, 
alſo neben unferm ... Haupt⸗ 

mann von Steineck. Das ift 

ſonſt, als älteftem Premier, 

mein Blaß.«(Bartenlaube 1899, 

S. 264, mitgeteilt von Direltor 
Dr. €. Lohmeyer in Kaſſel.) 

191) Das Geburtstagsfind 
pflegt . . . neben dem Nang- 

ältejten (unter den Anweſenden) 

zu fipen, alfo neben unjerm... 

Hauptmann von Steined. Das 

iſt ſonſt mein Plap, da ich der 

ültefte Oberleutnant bin. Ober: 

Diejer Platz fommt jonft mir als 

älteſtem Oberleutnant zu. 
Der Wemfall als älteftem Premiere ijt unmöglich; es 

müßte heißen: mein Platz als des ältejten Premierd. Aber 

das flingt hart und gefünftelt. Daß der Nangältejte anweſend 
fein muß, wenn das Geburtötagsfind neben ihm jeinen Blaß 

erhält, fit jelbftverjtändlich. ES joll aber doch wohl ausgedrückt 

werben, daß er der Hangältefte unter den Anweſenden it. 

192) »Bejtellungen aus diefem 

Katalog können an ung direkt 
oder auch durch Wermittlung 

einer Buchhandlung, die mit 

Leipzig in Verbindung ſieht, 

gerichtet werden.« (Aus einer 

Buchhändleranzeige, mitgeteilt 
von Direktor Dr. Lohmeyer in 
Kaſſel.) 

192) Beſtellungen bei uns 

jelbft oder bei einer mit Leipzig 
in Berbindung ſtehenden Buch⸗ 
handlung. 

Spracrichtig, aber breit und wortreich. Lehrreich ift der 

Bergleih mit der engliihen Faſſung diefer Mitteilung, die 
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auf demfelben Drudblatte gleich darauf folgt: Please order 
directly or through a bookseller doing business with Leipzig. 

Warum nicht diejelbe Kürze im Deutfchen ? 

Bücherſchau. 

Sprachreinheit und Unterricht, von Profeſſor Säzler; 

wiſſenſchaftl. Beilage zum Jahresberichte der K. Nealanftalt zu 

Shwäbiih Hall, und 

Spradhiündeninder Zoologie, von Dr.E.L. Klunzinger, 
Prof. a. D. in Stuttgart; Jena, G. Fiſcher 1902. 

Noch immer haben viele Wertreter des höheren Schulmejens 
für die Beſtrebungen des Sprackvereins nur ein vornehm ab- 
weijendes Yäceln; deshalb iſt es jedesmal dankbar zu begrüken, 
wenn ein Lehrer dieler Kreiſe fo friſch umd mutig, wie die® Dr. 
Merian-Genaſt in der Oltobernummer diefer Zeitichrijt getan, 
auf das Recht und die Pilicht hinweiſt, jchon die Jugend für 
unfere gute Sadıe zu gewinnen. Es ſei mir geftattet, auf zwei 
weitere Kundgebungen diefer Art hinzuweiſen: 

Säzler bejpricht in gedanfenreicher, auf gründlichen Forſchungen 
berubender Darlegung zunäcjt die Geſchichte unſerer Fremdwörter 
und widerlegt jodann, ſeilweiſe mit qlüdlichem Spotte, die Gründe, 
die zu Guniten dieſer Eindringlinge geltend gemacht werben. 
Weiterhin jchildert er, unter Hervorhebung der befonderen Ver— 
dienjte ded3 A. D. Spradwereind, die Erfolge, die im Kampfe 
gegen das Fremdwörterunweſen fchon errungen worden find, und 
die Aufgaben, die auf diefem Gebiete noch jür die Schule und 
von der Schule gelöjt werden können und follen. Die Schwierig- 
feiten, die bierbei zu überwinden find, werben vom Verfaſſer 
nicht unterſchätzt; mit Recht aber ſchließt er: »Wenn der Wert 
der einzelnen wie der Völler bemeijen werben muß nach der Größe 
der Hinderniſſe, die fie zu überwinden hatten, um emporzufteigen, 
fo bilder auch die mühſame Arbeit, durch die eine Sprache zur 
Volllommenheit vordringt, den höchſten Ruhm der Sprache wie 
des Volles.« 

Dr. Klunzingers Arbeit fteht entichieden auf dem Boden 
des Sprachvereins, jofem er aud in willenichaftlihen Abhand- 
lungen unnötige Fremdwörter (mie Negion und Poftulat) ver: 
mieden willen will und faljche oder mihverjtändliche deutiche Wort- 
bildungen (4. B. VBadzahn jtatt Vackenzahn) rügt. Manchen 
Wideripruch wird freuich finden, daß er für die Tierfunde in 
eriter Linie Weltwörter (»internationale Termini techniei«) fordert 
und kurze, bezeidinende Ausdrüde in den Landesſprachen erit in 
weiter Linie willkommen heißt. Aber auch die von den fremd— 
—— Nusdrüden handelnden Wbichnitte find vom Geiſte 
des Sprachvereins durchiweht und wertvoll für den Kampf gegen 
bie Fremdwörter: fie zeigen, in meld dent: und jinnmwidriger 
Weile oft wiſſenſchaftliche Auedrücke gebildet und verwendet 
werden, indem man 1. Wörter verschiedener Sprachen zujammens 
ſchweißt und dadurd Anlaß zu Mihverftändniffen gibt (val.secodont, 
das jcherenzähnig heißen joll, für den Kenner des Grichiſchen aber 
pierchzähnig heißt), 2. Wörter mit jalichen Endungen verfieht 
(Bartbienogenie jtatt Barthenogenefit), 3. einen Begriff zweimal 
ausdrüdt (die Bezahnung der Gürteltiere ift homodont, d. b. 
gkmaäsrig, ftatt: die Sürteltiere find homodont), 4. manche 

örter (wie Biologie) in ſehr veridiedenen Bedeutungen ges 
braucht. — Schliehlih) wird eine Prüfung der fünjtigen Natur 
wiſſenſchafter in der Wortbedentungs- und Wortbildungstehre 
verlangt, wogegen vom Standpunkte des Sprachvereins nichts 
zu erinnem wäre, weil die Vorbereitung für diefe Prüfung auch 
das Verſtändnis der Mutterſprache im weitgehendem Maße 
fördern würde. 

Karl Erbe Ludwigsburg. 

Hans Trunt. Zur Hebung bes deutſchen Sprach— 
unterrichtes. Beobachtungen und Anregungen. Graz, Leuſchner 
u. Lubensty. VIII u. 141 ©. 8°. Ungeb. 2.4 

Ein befonders in Dfterreich rühmlich befannter Metbodifer und 
begeiiterter Schulmann bietet bier den Lehrern des Deutſchen 
namentlich an der Voltsichule, aber auch in den untern Klaſſen 
von Mitteljchulen ein treijliches Büchlein, das in den Stand diejed 
Unterrichts in allen jeinen Zweigen Einficht und, wo dieſer un: 
befriedigend fit, Ratſchläge zur Beſſerung gibt. Es iſt aus der 
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Erfahrung erwachſen und durch die Beobachtungen auf einer 
Echulreiie angeregt, Über die der Berf. urſprünglich Bericht ers 
ftatten wollte, und unter Benußung zweier feinerzeit günftig 
aufgenommenen Einzelihriten, Zur Reform des ortbhogras 
pbiihen Unterrichts und Über Sprahverftändnis, dazu 
mit wirkich umfafjender Beherrſchung der veihlih ausgenügten 
und nachgemieienen Literatur geichrieben. So ift es ein berujener 
Wegweiſer geworden. Nachdem in der Einleitung nicht ſchwarz⸗ 
jeheriich, aber offen und ehrlich der nicht allzubohe Stand des 
Unterrichted in der Munterfprache feftgeitellt worden ijt, werben 
im erſten Drittel der Schrift die Urſachen dieler Tatjache erörtert 
und in den legten zwei die Mittel zur Bejlerung nachgewieſen. 
Und wer zu dem Schluhgelöbnis »Hildebrand für immer!« nicht 
zuerft durch Nücdwärtelejen, fondern nad) wirtlihem Durchleſen 
sn. der erfennt: die Schrift ift nicht bloß Hildebrandichen, 
nadı Stufe und Landſchaft beitimmten Geiſtes, vorwiegend nur 
anregend; ſondern für die Praxis tit fie mehr: Überall gelangt fie 
bis zur Anwendung, bis zur Ausnügung aller in den lepten 
Jahrzehnten für den Unterricht in der Mutterſprache gegebenen 
beadjtenswerten Anregungen, bis zum Zulammenihlu aller 
Bas Zweige zu einem zu allererft auf dem geiprochenen Worte 
ußenden und zu gröherer Berührung mit bem Leben, zu gröherer 
Eelbittätigfeut führenden einheitlichen Betriebe. 

Uns im Spracwverein berührt außer der warmen, Klaren und 
reinen Sprache im bejonderen zweierlei angenehm. Das erfte iſt 
die Abweiſung der »unbeftimmt ichillernden« · Fremdwörter, 5. B. 
auch bei der Behandlung der Bilyer und Figuren; »es ift vom 
Schũler einer Bürgerichufe, beiht es &. 107, nicht zu verlangen, 
daß er wiſſe, was eine Metapher... fel; aber das iſt not» 
wendig, dab er fie veriteht und imſtande ift, fie mit andern 
Worten auszudrücken · Zweitens würdigt der Verf. nicht nur ges 
legentlich die Mundart auch als Ausgangepunft und Mittel zur 
Förderung des Verſtandniſſes der Spradyerfcheinungen, ſondern 
er will anderjeit® auch alle Mittel, die Lautwiſſenſchaft nicht aus- 
geichlofien, dazu nupbar gemacht jehen, daß ſchon tm Unterrichte 
auf eine bühnengemähe Ausſprache bewußt hingearbeitet werde, 
Es iſt hart zu lefen und doch wohl zu fehr verallgemeinert, welch 
weiten Abitand von dieſem feinem Ideale er im folder Be— 
ziehung bei jeiner Schulreife im Mujterfhulland Sachſen geiunden 
haben will. 

Bedenken gegen Einzelheiten find mir gefommen ©. 08 gegen 
die Erklärung des Bedeutungswandels aus Einverſtändnis 
des Eprechenden und Hörenden, und S. 127. gegen die Regel, daß 
ftetS das auf einen vorangeitellten Genetiv folgende Hauvtwort 
ebenjojehr wie jener zu betonen ſei; die Mbleitung des Wortes 
Gleticher von glatt fit unhaltbar. 

Bwidan. Theodor Matthias. 

Das Deutihtum in Auftralien und Ozeanien. — 

Von Dr. Emil Jung, ehemaligem Inſpeltor der Schulen Süd» 
auftraliend. München, 3. F. Lehmanns Verlag, 1902. 858. 

1,40 A 

Es ijt wieder einmal ein trauriges Bild fich felbit aufgebenden 
Deutichtums, das uns in diefem Buche entgegentritt. » Das Be- 
mwuhrfen der Bugehörigkeit zu dem großen alten Volleſtamm 
ſchwindet um jo mehr, als dieje Leute vielfach mit Engländerinnen 
oder Scottinnen verheiratet find, und jo fommt es, daß die 
Kinder ſchon zu Haufe englisch jprechen und durch die Schule nicht 
nur engliſches Sprechen, aud) engliiches Denfen die zweite Gene— 
ration durchweg beherricht, was auch zu Hauſe offen zu Tage 
tritte., Das gilt leider fiir die meiften Deutichen Nuftraliens. 
Nur in vereinzelten Städten werden deutiche Zeitungen erwähnt 
und als Träger des Deutſchtums gerühmt, und nur bie und da 
wird einmal ein Verein namhaft gemacht, der rein beutiches 
Gepräge trägt und es ſich zur Aufgabe macht, deutihe Sprache 
und Sitte zu pflegen. Beionders hervorzuheben find daher die 
im Bimmern=Diftrifte angefiedelten Württemberger, die noch gar 
fein Engliſch gelernt haben. Trop des großen Stromes deuticher 
Auswanderung, der ſich im Laufe des vorigen Jahrhunderts nad) 
Auftralien ergofien bat, und troß des aud unter auſtraliſchem 
Himmel großen Kinderſegens deutlicher Familien wird die Zahl 
der Australier deuticher Abftammung und bdeutihen Dentens und 
Fühlens nur auf etwa 100000 Seelen geihäpt. Die andern 
haben ihre gute alte deutiche Mbitammung verleugnet’) und find 
in die ihnen befjer und schöner ſcheinende engliihe Haut geichlüpft. 

Zeitfhrift ded Allgemeinen Deutſchen Spradvereind XV. Jahrgang 1902 Nr. 11 326 

Obwohl daher nicht zu verfennen ift, daß das beutiche Weſen in 
Australien wie im allen Ländern mit engliiher Sprache eine ge 
fiherte Zukunft nur durch ftetige Einwanderung aus dem Baterlande 
baben fann, darf man fich doch dem Ghedanfen nicht verſchließen, 
»daß es für unſer Vollstum erjpriehlicher wäre, wenn unire Aus: 
mwanderung jich nach Ländern richtete, in denen jie weniger Ge— 
fahren für ihre Eigenart ausgeſetzt ift als in Ländern engliſcher 
Bunge, nadı ſolchen, in denen ſie nicht als Kulturdünger unter: 
gebt, jondern als lebensfriicher Zweig des alten Stammes kräftig 
weiter blüht«. 

Eijenberg (5.-9.). Mar Erbe. 

Deutſche Literaturgeihidhte von Dr. Karl Stord. 

Stuttgart, Muth; geh. 5.%, fein geb. 6.4. 

In zweiter, ducchweg vermehrter und verbefjerter Auflage ift 
von einem kerndeutſchen Manne ein treifliches Hilfsmittel er 
ſchienen, das jo recht berufen ift, »Liebe und Verſtändnis für die 
Mutterjpradye zu weden, jomwie den Sinn für ihre Neinheit, 
Nichtigkeit, Deutlichfeit und Schönheit zu beleben«e. Der deutichen 
Literaturgeihichten gibt es jo viele, da eine neue nur bei ſehr 
großer Ausdehnung wirklich Neues bringen kann, wenn nicht von 
vornherein der Nachdruck weniger auf die geſchichtliche als auf die 
äſthetiſche Darftellung gelegt wird. Der ald Mufit: und Kunſt⸗ 
fritifer in den weitelten Kreilen genannte Berf. bat eine ausge— 
ſprochene Geſchichte unjeres Schriittums geicrieben, in der 
neben dem Entwicklungsgange beſonders die Kenntnis aller 
für dieſe Entwidlung wichtigen Berlönlichteiten und Kunſtwerle 
vermittelt wird. Mit tumlichiter Kürze und gewifienhafter Gründ⸗ 
lichkeit iſt Lebendigkeit der Daritellung verbunden. Wir teilen 
des Verf,s Überzeugung, daß bei jeder geichichtlichen Wiſſenſchaft 
das Wichtigfte ijt, den inneren Entwidlungsgang ber einzelnen 
Ericheinungen zu tennen. Geſchieht dies, wie bier, außerdem in 
fauberer, reiner, begeijterter Spradye, jo haben wir doppelten 
Grund, unferen Lejern dieſes Buch nahdrüdlidit zu empfehlen. 

Friedenau. Günther Saalfeld. 

Zeitungsſchau. 
Aufſähe in Zeitungen und Zeitſchriften. 

Die deutſche Alamoderei. Von Eduard Engel. — 
Münchener Neueſte Nachrichten Nr. 218 vom 12. Juli 1902, 

Während die Verteidiger der Fremdmwörterei den Gebrauch der 
Fremdwörter durch den befannten Scheingrund rechtfertigen, daß 
es oft feine genau entiprechenden deutſchen Wörter gebe, kann 
diejer Grund zweifellos nicht geltend gemacht werden für die Nla- 
moderei, d. b. die Sucht, die Nede durch fremde zufammenhängende 
Süße oder Redensarten aufzupugen. Wie geidhmadios Wendungen 
find wie: einem on dit zufolge oder die Regierung will dies ü 
tout prix u. dgl., geht recht deutlich hervor, wenn man ſich den 
Eindrud vergegenwärtigt, den ein franzöſiſcher Verleger durch eine 
Ausgabe von » Liedern Français« erweden würde. Wir Deutjchen 
laffen uns »deutice Chanſons« gefallen und finden jie wohl gar 
vornehmer als den rein deutichen Titel. Der Mikbraucd würde 
aber verfchwinden, wenn unfere jungen und jüngiten Schriftfteller 
den Grundiaß zur Geltung brädten, daß das Einitreuen fremder 
Wörter oder ganzer fremder Sapteile unter allen Umständen ſtil— 
widrig it. Wird der Mißbrauch für unmodern erllärt, jo iſt © 
mit ihm ſogleich zu Ende. . 

Mißbrauchte Sprade, mißbrauchte Nunitform. Bon 

Jakob Waſſermann. — Die Zeit. Wien den 12. Jult 1902, 

©. 23. 
Ausgehend von dem Satze, daß »das Welen und die Schönheit 

ber deuiichen Proſa in der Yebendigkeit und Fülle des Satzes und 
der organischen, vollfommen rythmiſchen Anfügung der Neben: 
jäte beiteht«, befämpjt der Verfafjer die jog, moderne Schreibweiſe, 
die die Sätze auseinanderbadt, ohne dak eine ſolche Zerriſſenhen 
zur Kennzeichnung der geicilderten Verhälmiſſe dient. Eine wie 
roße Gefahr die Bernachläffigung des Sapbanes für das deutjche 

Schrifttum ift, lehrt ein Blid in unfre neu erjchienenen Romane. 

1) Leider ift über Wideritand der Deutjchen in Klemzig bei 
Adelaide gegen die Ummennung diefes Dries in Powell (vgl. 
Beitfchr. 1901, 14) nichts wieder befannt geworden. Str. 
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2 einem von ihnen fand W. auf drei Seiten einunddreißig kurze 
auptiäge, von denen nur ein einziger einen jchmäctigen Neben- 

fa mühſelig hinter fich herzog. Wohl finden ſich audy bei Goethe, 
dem größten Meifter der Proja, eine Reihe von furzen Sätzen 
hintereinander, aber nur da, wo er befonders lebendig beichreiben 
will, und dieſe Beichreibungen find dann nicht wie bei vielen 
unferer Neuen um ibrer jelbit willen da, ſondern ordnen ſich bem 
Geifte der Dichtung unter. 

Wie man In Island die Fremdwortfrage geldit hat. 

Bon Dr, Adeline Ritteröhaus-Bjarneion. — Neue Züricdyer 

Zeitung vom 14. u. 15. Juli 1902. 

Es ift jeberzeit anziehend und anregend zugleich, fein Bildnis 
in dem Spiegel eines fremden Volkes zu ſchauen. So ift es auch 
für uns reizvoll und lehrreich, den Kampf des ztelbewuhten Isländer 
BVöltchens gegen die Fremdwörter zu beobachten. Der iſt offenbar 
fehr erbittert. Nicht immer jcheinen die »Berisländifchungen« 
glüdlich zu jein, und mande von ihnen fällt vielleicht im Laufe 
der Jahre wieder der Bergejienheit anheim. Aber viele find bes 
eichnend und z. T. von poetiiher Kraft und von großer Ans 
chaulichkeit. Das —— heißt der Feuerbeißer, die Temperatur 
die Hißeftiege, der Altohol der Angreifer, die Malchine Gefchid- 
lichlertswerf, der Schiffsingenieur Schiffswerkfundiger, der Vullan 
Feuerberg. Nach der erften Kanone, die Island beſaß und die 
jedesmal, wenn fie abgefeuert wurde, vor Witersichwäcde umfiel, 
heißt noch jept jedes Geſchütz Fallbüchſe, und volfstümlicher Um— 
deutung verdanfen ihren Urprung der Schnurrbartwein (Chams- 
pagner in gen an Kampa, der Schnurrbart) und die Steig- 
—— (der Stiefel wegen des Antlangs des Wortes Stivel an 

ei). 

Der Fluch der gremdwörter. Von Dr. J. Ernft Wülfing 
(Bonn). — Täglihe Rundſchau vom 15. August 1902. 

Eine ergöglihe Zulammenftellung faljch geichriebener Fremd⸗ 

wörter, gefammelt aus Briefen, Heitungeberichten, Speifefarten u. a. 

Vaterhaus und Mutterjprade. Bon Paul Züge — 

RheintichsWeftfäliihe Zeitung vom 21. Juni 1902, 

Im Plauderton werden, loſe aneinandergereiht, lateiniſche Lehn⸗ 
wörter aufgeführt, die zu dem Hauſe in mehr oder weniger enger 
Beziehung ftehen. 

Stilfünden in beutfchen Gefhäftsbriefen. Rheiniſch— 
BVefifäliihe Zeitung vom 17, Juli 1902, 

Der Berfajler, ein Kaufmann, eifert in verftändiger Weife 
gegen eine Reihe von ftilftiichen Unarten der Geſchäftsleute: Wir 
empfingen Ihr gejl. Schreiben (ft. wir haben empfangen); ants 
worilich Ihres geitrigen Schreibens iſt die Ware abgelandt; 
beantmwortend Ahr Schreiben; der Angefragte (ft. der, nadı dem 
gefragt wird); Ih Angebot ift eingegangen und bedauere id) (ft. 
und ich bedaure oder doch bedaure ih) u. a. — Es iſt erfreulich, 
wenn die Geſchäftswelt jelbjt ſich regt, derartige häkliche Stil: 
fünden ausjumerzen. 

Einige engliihe Musdrüde im Deutihen. Von Mar 
Meyerfeld. — Die Nation vom 9. Auguſt 1902. 

Der Aufſatz macht einen recht unreifen Eindrud. So weiß 
fein Berfafier offenbar nicht recht, was er will, wenn er erit in 
geijtreihbelnder Darjtelung von Sprachjererei, d. h. der Nach 
ahmungsſucht der Deutſchen, jpricht und wenige geilen jpäter 
über »gejinnungstüchtige Eiferer« Ipöttelt, die »jogar für ſchwarz⸗ 
weiß⸗ rote Erjapmwörter Breife ausjchreiben.« Cines joldyen Scupes 
—— die Sprache nicht, wenn ſich nur das Land zu ſchüßen 

e! 
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Die Zuſammenſiellung der engliſchen Fremdwörter iſt, 
wie der Verfaſſer felbit zugıbt, ziemlich wahllos. Zuerſt werden | 
fportliche Ausprüde zufammengeitellt, deren fich jeder Backſiſch 
bediene, der etwas auf fih halteı!). Dem körperlichen Ber: 
gnügen der Leib sübung wird dann die Kochkunſt als ein Ver— 
gnügen für den Magen (1) gegenübergeitellt. Darauf wird von 
er Entitehungsgeibichte des Epipnamens für den Engländer, 

John Bull, gehandelt, die Bedeuiung ded Wortes Wentleman 
erörtert, der Snob gefennzeidinet und endlich dargetan, daß 
shocking im Engliſchen nicht fo häufig angewandt wird, als man 
es nad) feinem augenblidlichen Sebrauch im Deutichen vermuten 
ſollte. Jept gehöre es zu den Modewörtern, die in jedermanns (?) 
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Munde jeien. Man glaube damit (!) die Heuchelei der Engländer 
ins Mark zu treffen. Übrigens muß ich geitehen, daß mir durch 
diefen Aufiap ebenfowenig flar geworden tft, warum wir ben 
Ausdrud gentlemanlike gebrauden, wie dem Berjafier bes in 
diefer Zeitſchriſft beiprochenen Aufſaßes der Tägl. Rundidhau vom 
25. Oftober 1899 (vgl. Ztichr. 1900 Sp. 240), und daß mir Herr 
Meyerfeld ebenfowenig hat Marmachen fünnen als bie Köln. Zig. 
vom 13. Mat 1900 Herm Prof. Dunger (Ztichr. 1900 Sp. 321), 
was wir eigentlich unter Snob zu * haben. 

Eifenberg ©.-M. Mar Erbe. 

Kritiſche Betradhtungen Über Die neue deutihe Recht— 

ihreibung. — Das Buchgewerbe, Nr. 17 v. 1. Eept. 1902 (aus 
der Frankfurter Zeitung). 

Einheitlihe deutiche Rechtſchreibung. Bon Obemwers 
waltungsgerichtörat Dr. Schulgenftein. — Deutiche Juriften- 

zeitung, Nr. 17/18 v. 15. Sept. 1902. 

Unter der übergroßen Menge von Auflägen über die neue 
NRechtichreibung, ſoweit fie nicht bloß berichten, können dieſe beiden 
als bezeichnend für den zu Tage getretenen Gegeniag der Bes 
urteilung dienen. Der Tadel, der laut geworden iſt, die Ein— 
mwendungen, die man gemacht bat, ftügen ſich weſentlich auf zwei 
Tatfachen, Übeljtände, die nicht geleugnet werden können. Erſiens 
weiſt aucd die neue Schreibung für manche Laute zwei, drei, 
wenn mans etwas drüdt, vier, fünf, fech® Bezeichnungen auf (Doſe, 
Cohn, Moor, — Sauce, Plateau, Bowle), jo dak im ganzen 
für MO) Laute etwa TO Zeichen vorlommen. Zweitens aber ſpricht 
fie jür mehrere Arten von Fällen die Auläffigkeit oder jogar 
Gleichberechtigung mehrerer Screibweiien aus. Aber die bei 
weitem meijten Beurteiler jtellen fich auf den Standpunkt Schultzen⸗ 
ſteins, daf fie, ohne jene Schwächen zu vertennen und ohne einer 
fünftigen, tiefer greifenden Weiterentwidiung entgegenzutreten, ſich 
für jegt defien freuen, was erreicht oder zuverfichtlich zu erwarten 
it: nach der unleidlichen Zerfahrenheit Einheit der deutichen 
Schreibung in weiten Umfange. Der Vorſchlag freilich des lepts 
genannten Auffages, der ſich zunächſt an die Juriften wendet, in 
den ſchwankenden Fällen zu weiterer Einigung die Schreibweiſe 
des Bürgerlichen Gejepbuches und feiner Nebengejege zu Grunde 
zu legen, bleibt unansehmbar; denn es ijt erwieſen (vgl. Zeitichr. 
1800, Nr.5, Ep. 136ff.), daß die Schreibung diefes Buches in 
ſich jelbjt gar nicht übereinstimmt, jondern das widerſpruchsvolle 
Ergebnis der Willfür und des AJufalles ift. Schließlich tft mit 
Freuden feitzuitellen, daß die beiden entgegengelegten Beurteiler 
ſich mit einander und jehr vielen andern in der Befriedigung über 
das Gebot, entbehrliche Fremdwörter zu vermeiden, einträchtig 
zufammenfinden. Str. 

Aus den 5Sweigvereinen. 

Barmen. In Gemeinschaft mit den hiefigen Ortsgruppen bes 
Alldeutſchen Verbandes und der Kolonialgeiellichaft veranftaltet 
unfer Zmweigverein in dieſem Winter jechs deutiche Bortragsabende. 
u dem erjten, der von unjerem Vereine ausging, war für ben 

2. Oltober durch das Entgegentommen des Gejamtvorftandes 
der rührige Vorlämpſer unjerer Beitrebungen, Dr. &. Saalfeld, 
gewonnen worden, der fich augenblidlih auf einer Werbereije 
am Niederrhein befand. Er führte uns in vortreffliher, von 
re fommender und zu Herzen gehender Weije eın Lebensbild 
beodor Storm vor und mwuhte durch den jtimmungsvollen 

Vortrag zahlreicher Gedichte die Zuhörer zu feileln umb zu 
begeiitern. 

BerlinsGharlottenburg. An der eriten Winterverfammlung 
ipradh Dr. Karl Stord über Kiterarijches Leben im jungen 
Elijah. Seine Abſicht war, die Bewegung des elſäſſiſchen Geiſtes— 
lebens der Gegenwart zu erllären und begreiflich zu machen. Zu 
diefem Bmwede wies er bin auf den bejonderd engen Zujammens 
hang mit den politischen Verhälmiſſen ded Landes. ichtig war, 

daß das Eifak von dem Mutterlande lorgetrennt wurde zu einer 
eit größten Tiefftandes im deutichen Geiſtesleben. Während das 
ljaß im Mittelalter an der Blüte des deutichen Lebens feinen 

vollen Teil gebabt hatte, wurde es nun von defien Schidjalen 
geichieden, erlebte auch nicht den Auſſchwung der Leſſingſchen Zeit, 
ohne fich doch zunächſt anderjeits mit dem franzöfiichen Geiſte zu 
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verbinden. Und als dann die Verfchmelzung mit Frankreich ſeit 
ber großen Revolution wirklich eintrat, bedeutete fie den völligen 
Bruch mit der deutichen Vergangenheit des Landed. Seine eigne 
Vorzeit war und blieb dem tioh in ber folge tot bis auf unfre 
Tage. Mutterſprache und eigentliches Vollsgeſühl mar deutich, 
und bie Gemeinſchaft mit Frankreich blieb immer zwitterhaft: das 
war die Urſache der beifpiellofen literariichen Unfruchtbarkeit des 
Landes. Die befannte Wiedervereinigung mit dem Reiche fonnte 
dem Elſaß feine Erinnerung an feine deutſche Vorzeit zurüds 
eben. Ablehnung gegen das Deutichtum, auch bie bochdautiche 
—— und geiteigerte Pflege des Franzöſiſchen war die erſte 
Folge davon, und das bedeutete eine Ablöjung von allen treiben- 
den Kräften ber Zeit. Eingehend ichilderte der Vortragende dann, 
wie dieſer Zuſtand ftarrer Abgeichlofjenheit den erften Stoß ers 
hielt durch das Scheitern Bonlanger® und der an feine Perfon 
gefmüpften Hoffnungen Frankreichs; wie bald darauf der erite, 
wenn auch unſcheinbare und von der Landesregierung nicht ges 
nügend in adıt genommene Keim eines neuen peiltigen Lebens in 
ben Eljafier Bilderbogen zu Tage trat, und welche ſehr beſchrünkte 
Bedeutung dem eljäffiihen Theater in diefer aufiteigenden Bes 
wegung zufommt, Er wies auf die eigentümliche Stellung der 
etjälft Mundart hin, gab Fingerzeige für deren Behandlung 
im vollstümlihen Drama, zeigte diefem Stoffe und Vorbilder und 
ſchloß mit einer Betrachtung der jungen und jüngiten Eifäfier, 
die, wenn auch zum Zeil noch unbefriedigend, an das allgemeine 
beutiche Schrifttum anfnüpfen und damit die erften Schritte zu 
einer künftigen, in der Landſchaft und feiner Eigenart wurzelnden, 
aber für das ganze Deutſchtum mit gültigen Kunſt getan haben. 
Der Bortrag war — inhaltreich, zeigte eine ſeine Beob⸗ 
adbtungegabe für die Vorgänge der er Entwidlung eines 
Landes und gab für die Zuftände des — ie dem Reichsdeutſchen 
vielfach dunfel und unverftänditch find, ganz überraichende und 
überzeugende Aufllärung. Daher darf nicht verfäumt werden, hier 
auch auf Stords Schrift Jung-Elfah in der Literatur (Berlin, 
Verlag von ©. H. Meyer. 1.4) binzumeifen. 

Gablonz, Böhmen. Der Zweigverein, der in den erften Jahren 
feines Beſtehens eine erfreulich rege Tätigkeit entfaltete, wurde in 
dem legten Beitraume durch politiihe Gegenitrömungen leider 
recht gehemmt. Num will der Borftand eine Neubelebung feiner 
Wirlſamleit durch Wiedereinführung der Sprachabende verfuchen, 
bie fich in den SOer Jahren jo guten Bejuches erfreuten. Zu diejem 
re hatte er für ben 13. Oftober die Mitglieder der hieſigen 

rlörper zu einer Vorbefprehung eingeladen, in welcher Ob- 
mann Müde den Zwed der geplanten Zufammenfünfte erörterte, 
durch fie einen Mittelpunkt bes getitigen Lebens von Gablonz zu 
ſchaffen. Er bradıte jodann den Eudenjhen Aufſatz »Die welt 
—— Aufgaben des deutſchen Geiftes« zur Verleſung und 
egte auc an einzelnen Belipielen dar, wie der Anhalt unfrer 
Beretnafchrift ausgenubt werben follte. 

Zittan. In der Dftoberfigung, mit der die regelmäßigen 
monatlihen Winterverſammlungen wieder eröffnet wurden, ſprach 
Sculrat Dr. Hanns über die neue deutſche Rehtichreibung. 
Nach einem geichichtlichen Überbiid, in dem die Frage der Recht: 
ſchreibung in ihren —— Entwicllungsſtuſen und Wende⸗ 
puntten vom Mitielalter auf die Gegenwart beleuchtet wurde, 
mwürbigte der Vorivagende die Ergebniſſe der Junilonferenz des 
verflojienen Jahres und führte dann im einzelnen ihre wichtigften 
Feitftellungen gegenüber der älteren Nechtichreibung und ber bis: 
= ültigen amtlichen Schulichreibung vor. Sei die neuefte 

echtichreibung auch noch kein in allen Stüden einwandireies 
Meifterwert, jo fei doch durch die Einigung aller deutichen Bundes- 
ftaaten ſowie Lfterreich®, der Schweiz und der Deutfchen Amerıfas 
und durch die ge ge der Regierungen, die neugeregelte 
Rechtſchreibung nun a amtlich einzuführen, ein gewaltiger 
Schritt vorwärts getan. 

Brieflaſten. 
Herrn J. B. ... —— Die in der Schweiz übliche deutſche 

Ausſprache von »Reglement, Departement · u. ä. (alio wie Re— 
ment) und bementiprechend die Mehrzahlbiidung»Reglemente« ulm. 
fiher der franzöfiichen Ausfprache »Neglemang« (mebft Reg« 

Reiche vorherricht, vorzuziehen. —— wie ſie im Deutſchen 
Aber das Bejte iſt es doch, dieſe entbehrlichen Fremdwörter ganz | 
zu vermeiden und durch ehrliche deutiche zu erſeben. 
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Herm K. E. . . Duisburg. Die Fligungen: »ich nehme 
dich im mein Haus aufe und »ic nehme dich im meinem Hauſe 
auf« find beide zulälfig, allerdings mit einem Bebeutungsunter- 
ſchiede. Nehme ich jemanden »in mein Haus« auf, fo wird er 
dadurch ein Angehöriger meines Hauſes; nehme ich ihn aber »in 
meinem Haufe« auf, jo ift er nur mein Gaſt. Das erfie bes 
zeichnet alſo ein feiteres, dauerndes Verhältnis, das zweite ein 
loſeres, vorübergehended. Wenn biefer Unterſchied auch nicht 
—— feitgehalten wird, jo empfiehlt es ſich doch, ihn im Auge zu 

gem F.€...., Münjter »Diesfeitige für »unfer« iſt 
eine von den Unarten des Kanzleiſuls, mit demen ſich auch 
Beitungsberichterjtatter und andere Leute zu ſamücken fjuchen, 
ohne zu empfinden, wie unnatürlich und gefucht dergleichen iſt. 
»Nahdem er 32 Jahre lang an der Epite des diesjeitigen 
Kreifes geitanden«; warum nicht einfah »unfres Sreiled« ? 
Oder gar: »Es fit zu den diesfeitigen Ohren gelommene!! 
ee fingt freilich amtlicher und würdiger als »uns zu Dhren«! 
brigens wird auch in unjren Sähen »zur Schärfung des Sprad)- 

gefühls« wiederholt auf ſolche Kanzleiausdrücke hingewieſen. 

Herm €...., Hülm. Das Hilfszeitwort »branden« darf 
nicht mit der bloßen Nennform ohne »zu« verbunden werben. 
Es ift falich, zu jagen: »er braucht nicht lommen«; es muß heißen: 
»er braucht nicht zu fommen.e Landſchaftlich (mie es ſcheint, be— 
fonders in Nord: und Mitteldeutichland) wird »zur« vielfach wege 
elafien, und diefer Gebrauch dringt auch zumeilen in die Schrifts 
Ferne ein, kann aber für fie nicht gebilligt werden. Au erklären 
it die Weglafjung des »zu« jedenfalls aus einer Angleichung 
von »braucden«e an die übrigen Hülfszeitwörter wie »diürfen, 
müfjen« ufmw., die ſämtlich die Nennform ohne »zu« erfordern. 
Dieje Angleihung hat mundartlih fogar die Formenbildung 
von »brauchen« ergriffen; mie »ich darf, er darf · uſw., wird gejagt: 
»ich brauch, er brauche, Formen, die natürlich nicht weniger zu 
verwerfen find. 

Herm 8...., Kannitatt. Die heute vorherrſchende Mehr: 
heitäform von >Herzoge it zweifellos ⸗Herzöge·« Die ältere 
Form »Herzoges findet ſich zwar auc noch bisweilen, hat aber 
etwas Aitertümelndes an ſich. Der fehlende Umlaut in »Herzogin, 
berzoglich« ift nicht maßgebend für andere Formen. In ſolchen 

en gibt es feine ftrenge Frolgerichtigfeit; man vergleiche z. B. 
»bäjte: gajtlich, Gaftin«. Für die Mebrbeiteform hat der Ums 
laut größere Bedeutung; daher tritt er hier auch auferhalb der 
isStämme häufig ein, 3. ®. Höfe, mhd. hove. Übrigens iſt 
auch »Herzoge« nicht die uriprüngliche Form, fondern findet jich 
erit feit dem 17. Jahrhundert, wo man das Wort ftarf zu 
beugen anfing. Vordem war es durchweg ſchwach: des Herzogen, 
die erzogen. 

Hern #,..., Neuern. Bu »Predel«, das in einem öſter— 
reichtichen Geſchichtswerle neben »Branger«e ald Schandſtrafe des 
18. Zabrhunderts erwähnt wird, fünnen wir Ihnen mitteilen, daß 
in dem Bayriſchen Wörterbudhe von Schmeller »die Brecein)« 
oder »Brechen« (atıch »der Brecher«) angeführt wird als »eine 
Vorrichtung, in welcher Perjonen, die ſich gewifie Vergehungen 
egen die Sittenpolicen hatten zu Schulden fommen larien, zur 
—9 ber öffentlichen Beſchämung ausgeſtellt wurden«. Aus 
den Belegſtellen geht hervor, daß die Brechen vor der Ktirchtür 
angebradıt zu werben pilegte, und daß vor allem Ehebrecher mit 
entblöhten Armen, eine brennende Kerze umd eine Rute in den 
Händen, »in die Prechen geſchloſſen wurden. Die Vorrichtung 
ſcheint im wejentlichen aus eifernen Rıngen beftanden zu haben. 
Außerdem wird »die Prechen⸗ angeführt ald »eine Vorrichtung 

Abſtoßen, Brechen der Beine« (beim Rädern) = »Vredhholz«, 
a der lefteren Bedeutung gehört das Wort unzweijelhait zu 
»brehen«; ob auch in der eriteren, lann fraglich erſcheinen. 
Schmeller dent an die Möglichteit, e8 auf ein mittellateiniiches 
brachellus, bracellus (— Wrmring, vgl. franz. bracelet) zurüds 

führen, und es wäre dann desjelben Uriprungs wie » Brepel, 
«, die ihren Namen von der Form ineinander geidhlungener 

Arme bat. Dabei ift zu beachten, da auch »eiferne Brepen« ald 
eine Art Bande vortommen. iſt dies unfiher; es fann auch 
die Ähnlichtelt mit einer Radbreche (oder auch Flachsbreche) Ans 
laß zu ber Benennung gegeben haben. Dies zu enticyeiben, 
müßte man die form der Vorrichtung genau fennen. Die von 
Ihnen angeführte Form »Prechele aber fteht neben »Wreche«, mie 
aud ⸗Flachsbrechel · und ⸗⸗breche neben einander vorfommen. 
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Herm N...., Hamburg. Die Einihränkung eines It» 
worted durch ein Hinzugefügtes »al# folder« iſt dann zuläjlig, 
wenn der Begriff san ſiche, im Gegenſahe zu etwaigen Beziehungen, 
Begleitericheinungen, Folgen oder dal., ins Auge gefaht wird; z.B. 
»der Krieg als folder ift immer etwas Schreckliches, er kann 
aber für ein Volk fehr heilfame Folgen haben«. Dieler Zuſatz 
lann jedoch leicht mißbraucht werden und wird tatjächlich oft miß— 
braucht, ähnlich wie »an fihe. In dem von Ihnen angeführten 
Sage z. B. (»der Allohol als folder tft durchaus fein Nährftofi«) 
ift er völlig entbehrlich, ja ftörend; denn wenn der Altohol durch⸗ 
aus fein Nahrſtoff ift, jo wird er es auch nicht Durch eine etwaige 
Verbindung mit andren Stoffen. Will man aber den Begriff bes 
ſonders hervorheben, jo geichieht dies beſſer durch jlarte Betonung. 
— Beim Sartenipielen fann es nur beifien »ftechene, nicht »ftedden«. 
Darauf weiſt ſchon das zugehörige Hauptwort »Stih« Hin. Es 
liegt bier eine Übertragung des Stechen bei den ritterlichen Rampf⸗ 
jpielen (Turnieren) zu Grunde. Ebenſo iſt »ausftechen« eigent- 
lid) au& dem Sattel ftechen, dann in übertragenem Sinne befiegen 
überhaupt, auch im Startenipiele. Auch ein Faß wird »ange- 
ftohen« (vgl. Unftich), nicht »angejtedt«, wie vielfach gejagt 
wird, Vermiſchungen der ſtamm- und begriffäverwanbdten Zeit 
wörter »jtechen« und »ftedene fommen überhaupt nicht jelten vor, 
zumal in Norddeutfchland, wo fie in den Mundarten lautlic, zum 

eil zufammengefallen find (stäken); aber in der Schriftipradye 
find fie jorgfältig ausetnanderzuhalten. — »Stlatidhrot« bedeutet: 
hochrot wie geflatichte Baden. In den Wörterbüchern haben wir 
dad Wort vergebens gefucht; aber dad Grimmſche führt als 
tbüringiih und ſächſiſch »Mitfchrot« (im Hennebergiſchen auch 
»feuerklitiherote) an mit der Erllärung »hochrot wie ge— 
Hitihte Baden«, und »Mlitichene ſteht im Ablaute zu »Matjchen«, 
indem es einen höheren, belleren Ton als dieſes bezeichnet. Wenn 
jedoch »flatfchrot«, wie es nach Ihrer Mitteilung Icheint, befonders 
in der Berbindung »Hatjchroter Mohn« vorfommt, jo dürfte 
bier eine Beeinflufjung durch die Namen »Klatichmohn, Klatſch- 
rojee faum von der Hand zu weiſen fein. Dieje Bezeichnungen 
aber verdankt die Blume dem befannten Spiele ber stinder, welche 
die Blumenblätter zur Erzeugung eines klatſchenden Geräuſches 
verwenden. 

Herm E.M...., Bitterfeld. »BVerlunfen« (diefe Schreibung 
ift befjer als »verfnußene«) bedeutet eigentlich jo viel wie »verfauen«, 
dann »inmerlich verarbeitete, wie ja auch »verdauen« in ähnlicher 
Weiſe Übertragen gebraucht wird, Das einfache »Inufen« — fauen 
ſcheint heute nur noch in Schlefien erhalten zu fein; aber ein 
>fnaufen« == nagen liegt aud dem Hauptworte »nanfer« zu 
Grunde. Dazu ftellt ſich noch die in Holftein übliche Mbleitung 
»tnufeln«e= oft und viel eſſen, ſowie das ſchweizeriſche »Inaus 
jelne — mit Behagen in Heinen Biſſen efien. — »Unterfötig« ift 
abzuleiten von einem allerdings feltenen »Köte«—=Geihwür. Bon 
ben zahlreichen Formen, unter denen das Wort erfcheint (unter 
füdig — Hltig — füttig — fittig — kettigh, iſt die oben gebrauchte 
die verbreitetite. Da ⸗Köte« nicht mehr üblich ift, liegt für das 
Sprahbemwuhtjein eine Anlehnung an das unverwandte »Slot« 
nahe. — Über das in der Bitterfelder Gegend gebrauchte Wort 
»dammfeichte (damımfeuchte)« oder »dampfieucdhter in Ausdrücken 
wie; »er machte ſich d.« (— er nahm ſchleunigſt Reißaus) vermögen 
wir nichts Sicheres beizubringen. Auch Bruns führt in den Volls⸗ 
mwörtern der Provinz Sadjen (Dftteil) die Redensart an: »mad) 
dich dampffeichte« — mad) dic) dünn, geh weg. Bielleiht weiß 
ein freundlicher Leſer Rat. 

Herrn A.BL...., Banne Es iſt unbedingt beffer, von den 
»hohenzofler(iidpen« · Fürſten zu iprechen als von den »bohengollerns 
fchene. Denn abgeſehen von der häßlichen Mitlauthäufung in 
ber Ichten Form ift dad n in »Hohenzollern« fein Beitandteil des 
Namens, fondern nur eine Beugungsendung, und dieſe wirb nad 
alter guter Weife in die Ableitungen nicht mit übernommen. Man 
fagt doch auch nur »hobenftaufiich« und nicht »hohenftaufenid« 
oder »hohenftaufniiche«. »Hohenzollernih« wäre, mit Otto Schröder 
u ſprechen, »papierene. — »Beetshoven« ift, der offenbaren 

bleitung des Wortes entiprecdyend, grade jo zu trennen wie etwa 
»Rat-haus« u.ä. — Verhältnis» oder Heitwörter, die mit dem 
3. und 4, Falle verbunden werden, »Doppelfällige« zu nennen, ift 
fiher erlaubt. Doch wirb man im allgemeinen gut tum, mit 
ſolchen Weiterbildungen etwas zurüdhaltend zu fein, bis fich die 
zu Grunde liegenden Berdeutichungen (bier alſo » Falle — Casus) 
völlig durchgejegt haben. — Warum foll man jagen »die Fräulein 
Damen«? Dan jollte fich freuen, dab das Wort » Damen« auch 
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bei größter Höflichkeit ben rem on late entbehren 
lann, einen Zuſatz, der ſonſt allerdings (»hre Fräulein Tochter « 
uſw.) nicht ohne Anſtoß weggelaſſen werden fann. Wollen Sie 
ein übriges tun, jo jagen Sie: »die geehrten Damen«. — Für die 
richtige Ausſprache empfehlen wir Ihnen: Bietor, Die Ausſprache 
bes riftdeutichen. 8.©. 

Frau A. v. B. . .. Schönwerbder, und Herm B.N...., 
Roftod. Die mundartlihe Verbindung freuen zu... . i 
viel weiter verbreitet, als im Brieflaften Sp. 230 der Nr. 7/8 
angenommen wurde. Nach Jhren wichtigen, aber vereinzelt ges 
bliebenen Mitteilungen, die dem beiten Dank verdienen, jagt man 
fo außer in Oldenburg auch in —— und Pommern und 
zwar, wie betont wird, ganz allgemem. Auch die Sandersſche 
Beſchrünkung auf Zulunftiges wird, wenigſtens für Medlenburg, 
nicht beftätigt. Dort kann man es fo anwenden und jagen: »Ich 
freue mich Fehr zu der Meife«, häufiger aber bezieht man’s auf 
Gegenmwärtiges, jo beſonders bei &ejdhenfen: » Zu der Feſtung hat 
ſich der Junge am meiften gefreut, die Dirn freut fich zu der 
Puppee. Auch für Pommern wird »Ich freue mich zu i 
nachten, zu morgen« als üblich bezeichnet, als befonders beliebt 
aber: »Ich freue mich zu ihm, zu jeiner Ankunft, zu feinem Be 
fuch«e ufw., und es wird bemerkt, daß der Ausdrud »Ich babe 
mich zu ihm gefreut zugleih »auf und über feine Anfunft« bes 
fage, während »Ich habe mich auf ihn gefreut« nach Enttäufchung 
klingen würde. Hier jcheint es alfo doch eher jo — die geehrte 
Einfenderin ſpricht fich darüber nicht aus — als ob man bei An- 
wendung bed »zu« ben Standpunft vor dem Ereignis einnähme, 
allo wie Sanders will. Unſer unermüdliher Mitarbeiter, Herr 
Dr. 8. Scheffler, der den Ausdrud ebenfalls aus Hamburg und 
von der untern Aller (Rethem) kennt, glaubt beobachtet zu Haben, daß 
der Gebrauch in jüngiter Zeit häufiger geworben jei; er verweiſt auf 
die Vorliebe des Niederdeutihen für >zu« überhaupt, fo »qut, 
freundlich uſtw. fein zu eineme, wo ſonſt »gegen« gejagt wird. 
Diefe ee | wird beitätigt, wenn man mit ben bier mits 
geteilten Angaben die dbürftigen Spuren vergleicht, die (j. ben Brief 
falten Sp. 230) Sanders zujammengejucht bat. Übrigens 
auch die Fügung »gut, freundlich zu jemand« bereit3 in Mittel- 
deutichland um fih. Im »Jöm Uhle von Guftav Frenſſen findet 
fich »freuen zue« nicht, wohl aber &. 482 die Wendung: »Froh 
bin ich dayue« (für »darüber«). 

Stammtifh in Marienburg. Mit berechtigtem Verdruß bat 
man in der Stadt des deutichen Ordens die Pröbchen einer freilich 
noch immer nicht ungewöhnlihen kaufmänniſchen Musländerei 
bemertt, die bekanntlich überall im Wusland, ganz beionders 
aber in engliichen Augen, dem beutichen Anſehen jo ſchädlich ift. 
Zwiſchen ein paar hundert deutichen Anzeigen eines Blattes ber 
Hamburger Nachrichten findet ſich nämlich auch diefe: Hear the 
»Pianola« play Thein, Hof-Pianoforte- Fabrik, Kirchenallee 33. 
Daß es ein —— doch wohl eines deuiſchen Fürſten iſt, 
der ſich auf dieſe Weiſe dem Auslande angenehm zu machen meint, 
fteigert noch den unangenehmen Eindruck. Aber was dem einen 
recht, ift dem amdern billig, und fo darf hier auch die zweite 
Anzeige der Art in demjelben Blatte nicht verichwiegen werben, 
die Ihnen unter der Mafje entgangen ijt: I seek a young lady 
of good family au pair. Frau Reg.- Assessor Wedemeyer. Har- 
burg a. E. — inter allen gefitteten Völlern der Erde kennen nur 
Deutihe die unnatürlicye Eigentümtichteit, fih dur Annahme 
fremder Art und Sprache, wo dazu gar feine Notwendigteit vor 
liegt, gehoben zu fühlen. 

ım Dr. 3.M...., Memmingen. Eine ftilgemähe 
Speijetarte für Oberammergauer Bauern, mit der Sie und be 
kannt machen: Biscottenjuppe, gg Sauce remou- 
lade, Roftboeuf garnirt, Boulards, t, Compot, Himbeer⸗ 
Gefrornes, Eid, Waffeln, Küſe, Butter, Defiert, findet ſich In 
einer haarfleinen Schilderung ber —— bes Chriſtus⸗ Lange, 
einem wahren Kunſtwerle von Geſchma ofigteit, Süßlichleit 
Aufbauſchung, die die Münchener Neueſten Nachrichten in Nr. 398 
vom 29. Aug. der Welt beichert haben. »Das fanfte Geſichtchen 
unfre® lieben, durch fein Brautlied unvergeklichen Genius Mathilde 
Rup, das frommihöne Zünglingsantlig unſtes Anton Lang — 
wem bleibt e8 nicht im Gedächtnis, wie es fich im findlicher Demut 
vor Mutter und Vater neigte, legterer im unbewußten Ausd 
wieder ganz ein Ehriftuß!«e Dazwiſchen ſchimmert dann ein Brauts 
tleid aus »Liberty Silke und Geichente der Miß Milner umd 
Miles Lloyd, auch die bejcheidene Liebenswürdigteit eines erira 
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zur Hochzeit geflommenen Der. Blyth. Ungern verfagt man ſich, 
ausführlicyere Proben diejes Mißbrauchs deuticher Sprade zu 
geben, denn das ift im Grunde jo ein Scyreibemert. Wer nicht 
retzbar ift, namentlich auch nicht gegen die ftumpfe Achtloſigkeit, 
mit der darin das Heilige geftreift wird, ber fann an dem Pracht⸗ 
ftüd ſich höchlich ergägen. Den guten Oberammergauer Teilnehmern 
on dem able, bei dem aus Rüdficht auf die verichiedenartigen 
@älte, wie befonders bemerkt wird, von den landläufigen ber 
richten abgewichen war, ift gerib die ſchöne Speijefarte vorzlig- 
lich verjtändlich geweſen. Ob ihnen auch der Unterichied zwiſchen 
Eis und Geirornem und Sinn und Weſen der Sauce remoulade 
aufgegangen fein mag? 

Herm &p...., Baldhambad. Die in ber ren en 
oft »vom Yandee gegebene Anregung, daß die Behörden fich im 

riftvertehr mit dem gewöhnlichen Manne mit größter Vorſicht 
nur allgemein verftändlicher Ausdrüde bedienen follten, it jeden: 
falls jehr beachtenäwert. Gewiß wird die geforderte Müdjicht je 
nad) Landſchaſt und Bevöllerungsart verſchieden fein, und gerade 
die im Reichslande bedenflichen Ausdrüde würden anderswo viel⸗ 
leicht nicht jo unıngenehme Mißverſtändniſſe verurjachen, wie dort 
von »erwidern« für santiworten« und · umgehend · für »joforte erzählt 
ift. Indes die Tatjache, daß ſchriftgemäße, aber nicht vollstümliche 
Worte und Wendungen in Int rau Schriftſätzen Schaden jtiften 
fönnen, bleibt lehrreich für ale Landſchaften. Und die breits 
fpurige Warnungstafel: »Halt, wenn dad Mlarmfignal ertönt 
oder die Annäherung eines Babrzeuges anderweitig erfennbar 
wirde gibt's mit einigen $$. verbrämt aud) außerhalb bes 
Reihslandes; ihr Wortlaut ift gewiß das Ergebnis juriftiicher 
Vorſicht und Überlegung, aber er liegt im Elſaß und anderswo 
der Sprechweile und Auffafiung des gemeinen Mannes fern, für 
den, wie Sie vorjchlagen, ein fınzes: »Halt, wenn ein Zug kommt !« 
* nen! Zug fommt!« gewiß wirffamer, aljo zwedtmähiger 

n würde. 

erm Ref. 2...., Bonn. Der Bonner Generalanzeiger hält 
fs ber das neue Fremdwort Antomobil- Garage auf, um das 
ie Stabt Bonn reicher geworden, jeitdem es on öffentlicher Land⸗ 

ftraße auf mächtigem Schilde angebradt jei. Ein deutſches Wort 
Schuppen oder Stall hätte ſich befier ausgenommen und märe 
auch von jedermann veritanden worden. Ya, was benft ſich denn 
der gute Bonner! in rechter Fer will gerade nicht von jeder: 
mann verstanden werben, fondern feine eigene Sprache baben. 
Schade, daß das meiland Belociped nicht mehr vorhanden ift, 
fonjt würde gewiß die Neuerung bald nadıgeahmt und der unedle 
»Rabditall« * und gut Belocipedgarage benannt werben. Übrigens 
Hit das ind Elſenbahnweſen gehörige Fachwort garage wirflid in 
den rembmwörterbüchern noch nicht verzeichnet; wer aber in feinem 
Sachs nachſchlägt, findet, dab die neue Anwendung obendrein 
verehrt ijt. 

Herm F. W. . .. Freiburg ⸗Almoſengeben armet nicht, 
—— fäumet nicht, Wagenſchmieren hindert nicht, Gottes 
Wort trüget nicht · und ähnlich lautet ein alt überlle fertes und weit ver- 
breiteres Sprichwort. Nadı Zincgref hat's 3.B. Philipp Melanchthon 
im Munde geführt. Wenn auch jonft das Zeitwort armen im Sinne 
des mittelhochdeurichen ermen, d. h. arm machen, faum noch vors 
fommt, ift alio doch die Bemängelung des Saßes »Mimojengeben 
armet nicht in dem Wuflägcen der Voſſ. Ztg. Nr. 456 vom 
29. Sept. »Deutihe Spradlehre in Ungarn« nidt ganz 
begründet. Aber die dort noch mitgeteilten heiteren Proben aus 
der » Deutihen Sprachlehre bes Direktors einer (höheren) Mädchen: 
fchule in Dienpeit, eines Herm Janos Oldal, find um jo jchlagen- 
dere Bewelje für die Dürftigteit der Spractenntni® und des 
Berftandes, mit der die Madjaren den beutichen Unterricht bes 
treiben, wo er nicht wie in den Bortsichulen ganz »eliminiert« 
it. Die Art Schulen, für die das jämmerlihe Buch beſtimmt 
ift, widmen dem bdeutichen Unterricht mur eine einzige Stunde ın 
der Woche — glüdlicherweife, wie die Voſſ. Ztg. richtig bemerft, 
weil, wenn die Kinder mehr folder Stunden befämen, leicht die 
armen Hirntajten ganz in die Brüche gehen fünnten. Die eins 
geitandene Erbärmlichteit des grundſätlich nur von Stodmadjaren 
erteilten deutiben Spradhunterrihts in auch mit für feine Be- 
feitigung aus den Boltsihulen geltend gemacht worben, und als 
Beiipiel dafür hat ein Mitglied bes PBrüfungsausichufies in ber 
enticheidenden Sipung, Über die in der vorigen Nummer der 
Zeuſchr. Ep. 287 berichtet worden ift, behaglich ein Geſchichichen 
erzählt. Ein Prüfling gab auf die Frage nad) dem Geſchlecht 
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des deutichen Wortes Pferd die Antwort: »Iſt Hengit der Pferd, 
ift Stute die Pierde. Der gewandte Madjar wird gewik das 
erwünjchte Meifegeugnid zum Bejuche der liniverfität erhalten 
haben. Gott jegne feine Studia! 

Heitered. In den Boftgebäuden von Graz und Marburg a. D. 
find feit furzem Tafeln angebracht worden mit einem Rauch— 
verbote folgenden wohlbebahten und wohlgelungenen Wortlautes: 
»&8 mwolle jich gefälligit des Tabafrauhend enthalten 
werbene« »Korl«, ſagte befanntlich einft ber liebe alte Ontel 
Bräfig zu feinem freunde Hamwermann, »im Stil war ich Dir 
immer übere. Dem böflihen öfterreichiihen Poſtbeamten würbe 
das niemand zu fagen wagen. 

Geibäftliher Teil, 
Herr Gymnafialoberlehrer a. D. Dr. Saalfeld hat auf einer 

mit Vorträgen verbundenen Werbereife in Rheinlands Weftialen 

fünf nene Zweigvereine ins Leben gerufen in Düren (mit vor 
läufig 46 Mitgliedern), Gelſenkirchen (20), Münden-Glad= 

bad (25), Rheydt (31), Ruhrort (30). 

Die Zweigvereine und unmittelbaren Mitglieder des Allg. 
Deutſchen Sprachvereins, die mit ihren Beiträgen für 1902 

noch im Rüdjtande find, werben erjucht, diefe möglichſt bald 

an unfren Schapmetiter, Herm Berlagsbuchhändter F. Berg: 

gold, Berlin W30, Mopitraße 78, einzujenden. 
Bei allen unfern Abftimmungen, auch bei den anfange De 

zember ftattfindenden Wahlen zum Gefamtuorftande wird die Anzahl 

der berechtigten Stimmen jedes Zweigvereins auf Grund der bis 

zur Beit der Stimmabgabe für das laufende Jahr an den Schap« 
meifter eingezahlten Mitglieberbeiträge feftgeltett. 

Die Borftände der Aweigvereine find bereits durch bejonberes 
Rundjcreiben hierauf aufmerffam gemacht worden. Die Stimmen 

zahlen der einzelnen Zweigvereine werben mit den Wablergebnifjen 
in üblicher Weife veröffentlicht. 

D. Sarrazin, Borfigender. 

Die Wiſenſchafllichen Beihefte 
zur Zeitſchrift des Allgemeinen Deutſchen Sprachvereins, Nr. 1 
bis 21 — mit Ausnahme des vergriffenen Heſtes Nr. I —, find 

alle zu demjelben Preiſe von je 30 Pig. zu beziehen. 

Empfohlen werben: 

Briefbogen 
mit dem Wahlſpruche des Allgemeinen Deutſchen Sprachvereins 

100 Stüd, pojtfrei: 1,30 .#. 

nie deutſche Camkarte, 
von ber bisher 38000 Abdrüde unentgeltlich verteilt wurden; 
die Zufendung geſchieht foftenlos. 

Tennistafeln 
auf Bappe gezogen, gegen Witterungseinfluß auf beiden Seiten 
efirntit A —9 Aufhängen eingerichtet, poftfrei zum Her⸗ 
Unngspreife von 1.4. 

Die gleihen Tafeln unaufgezogen loſtenlos. 
Die Geſchäftsſtelle 

bes Allgemeinen Deutjhen Spradvereins, 
Berlin W30, Mopitrafe 78. 
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Harzer Loden 
wasserdicht 

Kamelhsarloden, Loden- 
tuch usw. usw. 

—— und ſarbecht 
Tagen. 

EURER... von 1,50, 202 
Herrenloden von 3,4 an, l ] 
do: von 12,4, 
Mäntel von 20 AM 
Proben u. Preislifte frei, 

Louis Mewes, 
Blankenburg, Harz, Wr, il6, 

Zoden» —— 

Bad Salzschlirf Sancier a Al 6 Brunnen, 

Rheumatismus, Steinleiden, 
Anklindisungen des Bades, ein Heft Arztlichet 
Bekundungen über erzielte Hatlerfolge sowie 
Gebrnuchsanwoisung zur Trinkkur, welche, 
ohne das Bad mu besuchen und ohne Berufs 

störang, in der Heumar des Kranken mit ar Erfolg vorgenommen 
werden kann, werden kostenfrei versandt dur ı die Bade-Verwaltung. [2% 

Der Verein für vereinfachte Rechtschreibung 
behandelt in seiner Monatsschrift „Reform* eingehend alle 
Fragen der Deutschen Aussprache, Rechtschreibung und 
Schriftgattung. 
schaffung aller Folgewidrigkeiten die deutsche Rechtschreibung 
für jeden Deutschen erlernbar zu gestalten. Daher Be- 
seitigung aller undeutschen Lautbezeichnung und überflüssigen 
Buchstaben unter sonstiger Schonung des Althergebrachten. — 
Jahresbeitrag 2.4. — Probenummern, Flugblätter usw. frei 
durch die [206] 

Geschäftsstelle D. Soltau in Norden. 

Das Iiterarische Echo. 
Balbmonatsschrift für Literaturfreunde. 

b lag: —— eber: Berlin. = Verlag 
Dr. Josef Eitlinger. Fontane & Co, 

07] 
»Jetzt, wo das Literariiche Echo faum noch im Zeit⸗ 

Ichriften= Etat des Literaturfreundes jehlen dürfte, fragt man 
fich immer wieder, wie e8 nur möglich war, daß ein ſolches 
Unternehmen nicht ſchon ſeit Jahrzehnten ins Leben gerufen 
wurde... Man fann ſich es ſchon nach dreijährigem Beſtehen 
überhaupt nicht mehr wegdenlen.« (Rhein.-Weff. Btg.) 

»Eine ausgezeichnete Zeitihrift . . . febr feinfinnig und 
gewifienhaft geleitet... .« Chriſtliche Welt.) 

»Der einſamſte Menſch kann alio vermöge des Litteras 
riihen Echos alle 14 Tage genau erfahren, was gerade in 
der literarifchen Welt vor fich gebt. Das ijt die Bedeutung 
diejer einzigartigen Halbmonatsichrift, die wir unjern Leſern 
biermit warın empfehlen.« (Der Bund, Bern.) 

Wierteiäiriich (Bei unmittelbarer Zuſendung Probenummern 
4 Mark. Inland 4.75, Nuslaud 5.4.) kostenlos, 

Ortefe und Aulendungen für die Bereindleitung 
find zu richten an den Borfigenben, 

Gcheimen DOberbaurat Dtto Sarrazin, Berlin» Frieden, 
Kaljerallee 117. 

Briefe und Jujendungen für Be eitihrift an dem 
ur ichen ifentbaftl 

Zeitichrift des Allgemeinen Dentfhen Eprahvereind XVII Jahrgang 102 Mr. 11 

Sein Hauptziel ist, durch möglichste Ab- 

ußgeber, 
e an Brofefior Dr. Bau Bletic In Berlin ww, Mopirrahe 
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Latein und Deutſch. 
Ein Beitrag zum zeitgemähen Ausbau höherer Lehranſtalten 

von Prof. Albert Heintze Veif. von ⸗Gut Deutich«). Stolp i. P. 
Hildebrandts Verlagsbuchhandlung. 80 S. gr. 8°. geb. 1,50.4. 

DIE UMSCHAU 
Übersicht ÜBER DIE Fortschritte uno BEWEGUNGEN 

DER Wissexschart, Techsık, Literatur uno Kuxst 
in packenden Aufsätzen. 

Jährlich 52 Nummern. Mit vielen Abtildungen., ä 

[132] Preis vierteljährlich 3.4. 

»Die Umschau« zählt nur die hervorragendsten 

Fachmänner zu ihren Mitarbeitern. 

Probenummer durch jede Buchhandlung, sowie den Verlag 
Heh. Bechhold, Frankfurt a. M., Neue Krüme 13/21. 

Soeben iſt erichtenen: 

Deuffcher Bang. 
Liederbud; für Spradvereine. 

Am Auftrage bes Thorner ns und mit ——— — 
durch den Hauptvorſtand bes ee Deutichen Sprachverein⸗ 

beranögegeben bon 

Dr. Bernhart Maydorn, 
Im Selbitverlage des Deutihen Spracvereined zu Thom. 

u beziehen d €. 7. Schwartz bandı in Chor. 

Ladenpreis im Buchhandel 50 Pig. 

Für Mitglieder des Spra 
dei Sammelbehtellusigen durch bie Beichäftsführer 

von E. 8. Schwartz in Thom ober 

ik a 

 Gmpfehlenswerte wir 
5. Sremdwörterbüdjer u. Verdeutſchungswörterbücher. 
— —— A., Fremd · und Lerdeutſchungswürter · 

buy. Eine umfaſſende Sammlung von Fremdwörtern mit 
ausführlihen Werdeutihungen und ſprachlichen Ableitum 
nebft geſchichtlicher Einleitung. Berlin, DO. Seehagens — 
1899. VI, 478 S. 6.4, geb. 7,50 

Sanders, —— —— Leipzig, O. Wi⸗ 
gand. 1884. 255 ©. geb. 6 

— at 2 Bände. 2. * Leipzig, O. Wigand 
1891. XVI, 730 u. 616 &. geb. 1624. 

Sarrazin, Otto, Verdeutfchun swörterbudj, 2. Aufl. Berlin, 
W. Ernit & Sohn. 1884. 293 ©. 5.4, geb. 6.4. 

6. Verdeutſchungsbücher des A. D. Spradvereins. 

au) 

bereind 
Awelguereine unmittelbar 

vom Thormer Hmweisvereine 30 Pig. 

I. Die Speifekarte (4. verbejlerte Auflage 0,60 .4). 
I. Der Handel (3. Auflage) 0,60 4. 
II. Bas en und geſellſchaſtliche Leben. Zur Beit 

vergri 

IV. Das deuifihe Yamenbüdlein (2. Auflage 0,50 A). 
V. Die Amtsfprade 28. bis 32. Tauſend (0,80 „M). 

VI. Das Berg- und Hüttenwefen (0,50 A). 
VII. Die ule, Erſcheint nüchſtens im neuer Bearbeitung. 
VII. Die Heilkunde (3. Auflage 0,60 A). 

IX. &onkunf, Bühnenwefen und Canz (0,60 A). 

wofür die Heitichrift und fonitige Dru werden) un 
| bie Gelhäftstteile 3.9. ed Schagmeilterd 

Berlagebuchhandlert Berbinand Berageid in Berlin WB0, 

NW82, „Omäsaße 10, 

Geldiendungen und —— — itährlicher Beitrag 3 Mark 
tideiften des Bereins geltefert 

Dberlehrer Dr. Dütar Streider, im Berlin 

® Werbeamt an Überiehrer a D. Dr. Büntber Saalfeld, Berlin» Friedenau, —ã— 11. 

Bür die Schriftleitung verantwortlich: Dr. Ostar@treider, Berlin Nw32, Laufftraße 10. — Yerlag des Algem. Deutichen Sprachvereins (F. Berggo!d) Berlin. 

Drud der Buchdruckerel des Wallenbaufes In Halle a.d. S. 



ST Zeitſchrift 
Dezember 1902 

Allgemeinen Deutfchen Sprachvereinb 
Begründet von Serman Riegel 

Im Auftrage des Borfiandes herausgegeben von Dr. Oskar $Streider 

Dieſe Zeirfchrift erſcheint jährlich wölfmal, zu Anfang jebes Monats 
and wird den Mitglicdern des Allgemeinen Deutichen Epradivereins unentgeltlich 

geliefert / Sahung 24). 

Die Zeltſchrift kann auch durch dem Buchhandel ober bie Poſt 
für 8.4 jährlich bezogen werben, 

Inhalt: Berihwommenheit der Fremdwörter. 
die preufiiche Vollsſchule. 

— Geihäftliches. — Anzeigen. 

Bon Oberlehrer Karl Bomolindty. — Der Allgemeine Deutfche Spradwverein und 
Bon Kreisihulinipettor Dornhedter. — Deutſche Fechtkunit. 

marlen. Bon Dr. Gujtav Rauter. — Der Grundiehrplan der Berliner Gemeindeſchule. 
Mitieilungen. — Zur Echärfung des Sprachgeſühls. — Bücherſchau. — Beitungsihau. — Aus ben 

Bon Hauptmann Sr. — Einiges über Schutz⸗ 
Bon Lehrer Johannes Moegelin. — Kleine 

weigvereinen. — Brieflaften. 

Deribwommenbeit der Sremdwörter. 

Man braucht nicht jo weit zu gehen, wie Herr Franke in 

feinem Muffage der Ar. 12 des 16. Jahrganges dieſer Zeitſchrift 

Dezember 1901 (Fremdwörtermißbrauch in erziehungstundlichen 
Schriften), immer fann man der Meinung fein, daß der über- 

friebene Gebrauch ber Fremdwörter nicht nur eine Geringſchätzung 
der deutſchen Sprache darjtellt, jondern auch Bequemlichkeit 
und Nahläffigteit und oft genug Unklarbeit und Halbbeit 

des Denkens verrät und befördert. Jeder kann an ſich die Er— 

fahrung machen, wie leicht er in der heutigen Zeit ber Schlag- 
und Fremdwörter, der Geſchwind- und Mafjenjchreiberei, ber 

nippenden Bielfeitigfeit geneigt ift, bei mündlicher und ſchrift⸗ 

liher Erörterung einer frage nad) dem Fremd- oder Schlag: 

worte mit feinem oft verjchwonmenen Begrifjsinhalte zu greifen, 

weil ihm das deuiſche Wort, der deutiche Ausdrud, der ſcharf 

und bejtimmt das Kind beim rechten Namen nennt, fehlt. Und 

er fehlt oft, weil bie helle, Klare, lebendige Vorjtellung von 

dem, was außgelprocdhen werden joll, nidt vorhanden iſt. 

Wörter, Wörter, fremder und eigener Zunge, Schall, klingen⸗ 

des Erz — es ift mit ihnen wie mit bequemer, abgegriffener 

Scheidemünze, die unbejehen und ungeprüft von Hand zu Hand 

geht, da weder dem Geber noch dem Empfänger an bdeutlichem 

Gepräge etwas Tiegt. Biel, alles ſchnell und flüchtig lejen, feine 

Zeit nod; Luft zur Befinnung — es gehört ſchon eine ziemliche 

Selbitzucht dazu, dem Strome des einitürmenden Lefeftoffes zu 

wiberftehen und fich zu zwingen, weniger aber bejonnener zu lejen 

und auf das Lob, über alles unterrichtet zu fein, zu verzichten. 
Die halben, dämmernden Borftellungen müfjen in dem gärenden 

Wirrwarr und Widerftreite der Meinungen auf vielen Gebieten 
eine notwendige Folge diefer Schnellarbeit jein, und wie heißt 

ed doch: denn eben wo Begriffe fehlen, da ſtellt ein — Fremdwort 

zur rechten Zeit ſich ein. Man mache einmal den Verſuch und gebe 

ſich ſelbſt bei jedem ſich aufdrängenden Fremdworte Rechenſchaft 

von dem, mas damit geſagt werden foll: man lann ganz 

bübjhe Erfahrungen machen. Irgend ein beliebige® Schlagwort 

auf Sismus oder =ift oder -iſch oder »id oder nur ein Wort 

wie objektiv, jubjeftiv, materiell, Idee, Idealismus kann ber 

Brüfftein für die Klarheit unſerer Vorftellungen werden und für 

unjere Genügfamfeit oder aud unfer Drüberhinipreden und 

fchreiben. Manchmal fällt einem jene Stelle aus der Wilhelmine 

Buchholz ein, wo die Buchholzen in ihrer Wißbegierde einem, der es 

wifjen muß, die Frage ftellt: »Sagen Sie, was iſt eigentlich das 

deal? — Das wiſſen Sie nit? — Nein. — Nun, das Ideal 

it... mein Gott, Sie müſſen doc; wiſſen, was das Seal ift. 

— Mber nein. — Nichts fann einfacher fein. Alſo das deal 

ift, oder vielmehr das Ideale if... aber daß Eie das nicht 

wiſſen! Läherlih! — Man weiter. — Das deal ald Gegenfaß 

zum Realen iſt die objeftiv gedachte Idee, zum Exempel bas 

Sublime im Menſchlichen oder vice versa beziehungsweije bie 

äſthetiſche Perception des Stoffes ..., Ad was, Sie wiſſen 

ed ja recht gut, was ideal if. — Können Sie das nämliche 

nicht auf deuiſch ſagen? — Das war ja deutih. — So? Wa 

ja.« Das ift natürlich luftige Übertreibung. — Die Sprade, 
ſchriftlich und mündlich, ift der Nusdrud und Spiegel de Denkens. 

Es ift nicht andere: Gut deutſch und Klarheit des Denkens 

ſind — fol ich jchreiben Slorrelate, oder Wechſelbegriffe? — 
Alſo zwei Dinge, die fi entiprechen und ergänzen. Biel yremb- 

wörter — viel Unbeftimmtheit der Borftellung ebenjo. Ber: 

meldung der Fremdwörter zeigt einen ſcharf und genau arbei« 

tenden und wohldigziplinierten — ja fo, alſo wohlgeſchulten Geiſt, 

bem es um forgfältige Wägung zu tun ift, und das Beftreben, 

fie zu vermeiden, iſt eime vortrefjliche Disziplin, alfo Zucht, 

Übung, Schulung des Verſtandes. In der Wiſſenſchaft wird es 
fiber nicht angehen, jo mandes Wort auf ie »ik =iert =ierung 

sierend tät siftiich zu bannen, denn fie bedarf der Fachausdrücke, 

Fachwörter, Nunftwörter ujwm. Doch würden bei jtrengerer 

Aufmerkfamkeit oftmald Kunſt und Geſchmack der Darfiellung 

nur gewinnen, die flärende Einwirkung auf weitere Yejerkreife 

verflärft werden, umd wenn aud hie und ba ſolch ein wiſſenſchaft⸗ 
liches Mantelſtück fiele, fo brauchte doch nicht Immer ber Herzog, 

bie Wifjenfchaft, auch zu fallen, fie würde im einfacheren Gewanbe, 

wenn e8 auch jchon ein älteres Hauskleid von deutſchem Zuſchnitte 

wäre, nur vertrauter werben, Doc ber Gedanke ſoll hier nicht 

weiter verfolgt werden. Bor mir liegt ein jonft guter und nicht ge- 

danfenarmer Aufſatz in einer größeren Zeitung. Es ift Zufall, daß 

e3 gerabe der iſt; mancher andere, ben man griffe, lönnte vielleicht 

zu denjelben Gedanken Anlaß geben. Er handelt über Englands 
Mactitellung. Von leicht zu vermeidenden und zu verdeutſchenden 

Wörtern und Ausdrüden fol abgejehen werben, alfo von: indivis 
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buell, Individuum, Bollprinzip; zu Beiten der Srifis (Gefahr, 
Berwidlung, Not, Erjhütterung, in bedeutungsvollen, ſchweren, 
entjcheidungsvollen, bedentlichen Zelten); ein aftionsbereiter Arm 
(tat=, fchlagbereit, frei, ungehindert, ungeihwädt), Mittelmeer- 

pofition; ftereotype Phraſe (oft, immer wieberfehrenbes, beliebtes, 
gern gebrauchtes, gedanlenlos nachgebetetes Wort, Ausdruck, Rede⸗ 
wendung); populäre (verbreitete, lanbläufige, gewöhnliche, all: 
gemein gehegte, beltebte) Anſchauung; Dezennien; vorübergehenber 
Effelt; das Gewitter reguliert viele® (regelt, gleicht aus, klärt, 

bringt ins Gleichgewicht, wirkt befreiend); GCharakterquafitäten 

(Eigenfhaften, igentümlichleiten, Cigenheiten, Fähigleiten, 
Kräfte, Tugenden, Tüchtigfeit, Geift, Art) eines Volles; Franl⸗ 
reich ift durch feine Niederlage von 1870—71 nicht degradiert 

(entehrt, geſchwächt, gefunten, hinabgebrüdt, niebergeworfen, hat 

nicht jeine Madtftellung, Bedeutung, Kraft, fein Anjehen, feine 

Geltung verloren, eingebüßt). Alſo davon fol nicht geſprochen 
werben, doch wird man auch jo ſchon wohl jagen dürfen, daß 
gegenüber ben Fremdwörtern, bie doch oft nur abftrafte, alſo 

wohl blajje, graue, fchattenhafte, huſchende, nebelige, allgemeine, 

Flächen» und Umrißvorftellungen in uns erzeugen, bie beutjche 

Sprade Erfagwendungen genügend bietet, die immer eine be 
filmmte Seite des Begriffes betonen und uns befübigen, biefe in 

jedem alle durch einen genau entprechenden Musdrud zu deden, 

umd welche, wenn fie öfter und im Wechſel wieberfehren, durch die 

ihnen anhaftenden oder zu Grunde liegenden fontreten, alſo wohl 
greifbaren, gegenftänblichen, farbreicyen, maleriichen, lebendigen 

Voritellungen von Einzelheiten geelgnet find, lang und farbe 

und Licht und Lebensatem in bie Darjtellung zu bringen. Doch 
num zu einigen anderen Wendungen. »Ein Landheer in fontis 
nentalem Bedürfnis braudt England nidt.e Was heißt das: 
»in Lontinentalem Beblrfnis«? Wenn es bebeuten joll: ein 

Landheer, wie es für bie Feſtlandmächte Bedürfnis ober not= 

wendig ift, ober: ein Landheer wie eine Feſtlandmacht oder in 

der Stärke oder entiprechend dem Beblrfniffe einer Feſtlandmacht 
— und das ſoll es ja heißen — jo wäre das ficherlich nicht weniger 
verſtändlich. Anderswo fteht: »Es ift ber Verſuch, die harte, 

aber zwecldienliche Staatsraifon, wie fie uns von Bismarck ge— 
lehrt ift, auf den britiichen Staatslörper zu pfropfen.« Staatsraiſon 

ift Anſchauung, Auffaſſung vom Weſen des Staates, feinen Ers 
fordernifien, Dafens-, Beftandbebingungen. Kann man benn 

die nun auf einen Körper pfcopfen? Es foll wohl heißen: 

die harte, aber zweddienlihe Staatdaufjafjung auf britiſche Staats: 

verhältnifie, auf den britijchen Staat zu Übertragen oder Kinftlich 

oder funftvoll zu Übertragen. Weiter. »Ülbergang vom folonialen 
Föderallsmus zum Imperialismus.« Wieder ſolche huſchende 

Schatten, unklare Begriffsumriſſe. Aber wer rät mit? Jeder 

Gebildete, der das lieft, findet ja fein bedeutendes Hindernis, 

er fieft fchnell weiter, aber was hat man ſich beim Lefen ge 

bat? Etwa: Statt größerer Selbftänbigfeit der Kolonien und 
ſchwächeren Zufammengehörigkeitsgefühles nunmehr engerer Zu— 
ſammenſchluß unter der Wirkung des Reichsgedankens? Mit einer 
Heinen PBaufe beim etjervollen Nieberjchreiben der drängenden 

und gärenden Gedanken lönnte man wohl auch zu folgender Form 

fommen: Übergang von dem loderen Bundesverhältnifie der 

Kolonien zu feiterem Reichsgefüge, Übergang von dem loferen 
Kolontenbunde (von einem loferen Anichluffe der Kolonien) zu 

engerem Zujammenichlufie, zu einem Reiche, Übergang von der 

felbftändigeren Stellung der Kolonien zur Betätigung (Herrſchaft, 
Bermirflihung) ded Meichögedanfens oder zur Verihmelzung in 
ein grobes, gejchlofienes Ned u.ä. Das alles wenigjten® fann 

man ſich dabei denfen, aber man tut es nicht, lieft drüber hin 

340 

und begnügt ſich mit Ahnungen, verführt von dem Schreiber ber 
Fremdwörter. »Wenn Kürze benn bed Wiges Geele ijt, fafl' ic 

mid furze — heit e8, aber die deutſche Spradje gejtattet dem 

forgfältigeren Wägen auch die Kürze. — » Die zentrifugale Tendenz 
im britifchen Staatekörper.« Sind das nicht Sonderbeftrebungen, 

GSelbftändigfeitägelüfte, Eigenbeftrebungen, Unzufriedenheits- 
äufßerungen, Unabhängigleitsſinn, Fostrennungsgelüfte der Glieder | 
am britiihen Staatslörper? »Kolonialer Separatismusd«. Warum 

nicht Ahnlich, wie vorher? Oder Lostrennungsgelüfte, Schwäche 
bes Neid», Einheitägebantens ober »gefühles in den Kolonien? 
Beil man aber fo verſchieden gefärbte Vorftellungen dabei haben 
fann, ift e8 Pflicht des Schriftjtellers, zu jagen, wie er es meint 

und aufgefaht wiſſen will. 
In dem immer wiederfehrenden Gebrauche bes gleichen Fremd⸗ 

beimortes liegt auch eine Eintönigteit und Farbloſigkeit. »Solontal- 
friege find feine militäriſchen Wertmefler«; »fih militärijd 

blamierene; »militärifhe Stärke; »militärifhe Srafte; 

»militärifches Unglüde Wenn man die Muswahl der zu 
Gebote jtehenden deutschen Wörter und möglichen Formen bes 
trachtet — kriegeriſch, foldatiih, wehrhaft, Heeres⸗, Kriegs-, 
Kampf⸗, Streit⸗ Wehr: — wird man nicht von einer Verlegen⸗ 
heit fprechen fönnen. Auch nicht von der Unmöglichkeit, zu malen 

und abzutönen. Und kann ich überhaupt fagen: Kolontalfriege 
find feine milltäriſchen Wertmeſſer? Wertmefier ber Wehrkraft, 

Kampfs, Kriegstüctigfeit, kriegeriſchen Letftungsfähigteit u. ä 

bürfte verftändlicher fein. Und: »ſich militäriih blamieren«? 

Keinen triegeriihen Ruhm ernten, feinen riegerifhen Ruhm be- 
fleden, ſchlechte Bewelſe feiner Kriegstüchtigkeit geben, kriegeriſche 
Mißerfolge Haben, fich kriegsuntüchtig oder unfähig zeigen, durch 
feine Sriegstaten, = führung ben Spott erregen, mit feinen Kriegs 
leiftungen hereinfallen, wenn e8 benn fein muß: ein® davon ginge 

wohl auch. — Derartige, jagen wir, Tlüchtigleiten oder Bequem: 

lichteiten kann man oft finden, und bei mandjem guten Buche ober 

Auffapge hat man das Gefühl des Bedauerns oder auch eines 

sedlen« Ürgerd, daß der Verfafjer nicht durch mägende Bermei- 
dung ober jeilende Befeitigung ſolcher entjtellenden Mängel der 
deurfchen Sprache zu ihrem Rechte verholfen hat. Man fühlt ja oft 
die Geltung des Spruches: Gehorcht der Zeit und dem Geſetz der 
Stunde. Ürger ift ja auch gefund. Allein wenn man bafür und 
für anderes dem Berfafier dankbar jein muß, fo bleibt es doch 

auch wahr: Wer ſchreibt, hat Verpflichtungen. Und der ernſt⸗ 
haft, auch am eigenen Leibe, gegen die überflüſſigen Fremdwörter 
geführte Kampf bedeutet noch etwas mehr als die rein äußer⸗ 
liche Befreiung der Mutterfprache von fremden Beitandteilen. 

Wattenjheid. Karl Gomolinsty. 

Der Allgemeine Deutſche Sprahverein und 

die preußiſche Dolksicule. 

In der Oftobernummer dieſes Jahrgangs ift der trefilihe 
Auffag des Herren Dr. Merian-Genaft »Der Deutjce Sprach⸗ 

verein in der Schule zum Abdruck gelangt. Hier werden Mittel 
und Wege angegeben, durch die unſre Echuljugend für die Bes 

ftrebungen des Vereins gewonnen werben fann. Ohne Fiage 

benft der Berfajjer dabei zunächſt an die höheren Lehranftalten. 
Die ftehr'3 aber um unfre preufsiihe Volksſchule? Bietet nicht 

auch fie ein geeignete® Feld für die Beitrebungen des Allg- Dıid- 

Spradwereind ? 

Unbeftreitbar haben ſich, um namentlich dieſes Gebiet der Ver⸗ 
einstätigfeit in® Auge zu faflen, aud in die Bolksſchule ſcht 
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viele Fremdwörter eingeſchlichen, die entbehrlich und darum zu 

vermeiden find. Ich erinnere nur an Nechenunterriht und 

deutſche Sprachlehre. Erfreulich ift es, daß die Unterrichts— 

verwaltungen aller deutſchen Staaten mannigfache Anregungen 
zur Beſeitigung dieſes Ubels gegeben haben. Ohne Frage hat 
auch das gute Vorbild ber Behörben, bie im ihren amtlichen 

Kundgebungen ber legten Jahre nad) Möglichkeit das Fremdwort 
vermeiden, jchon Gutes gewirkt. Ebenjo bedeutſam ift, daß die 

oberjten Leiter diejer Verwaltungen zu einem großen Teil dem 

Spradverein ald Mitglieder angehören. Auf der andern Seite 
aber wird kein Kenner unfrer Vollsſchule befireiten wollen, daß 

in den Beftrebungen zur Pflege der Mutterjprache, ihrer Schön- 
heit und Reinheit durch die Schule noch manches zu leiſten ift. 

Der Zeitpunft ift noch fern, an welchem alle Schulinfpeltoren 

— ober doch wenigjtend ber größere Teil von ihnen — Mitglieder 

beö Vereins geworben find ober jeine Beftrebungen durch die Tat 
zu unterftügen ſich entſchloſſen haben. Wie mandes umnüße 

Fremdwort wird im fchriftlihen und mündlichen Verkehr mit den 

Lehrern gebraucht, das beſſer durch ein deutſches Wort erjept 
würde! Wie manche amtliche Beratung (im größeren und klei— 
neren Umfang) wird gepflogen, ohne daß man ber Forderung 

gerecht würde, mit Worten umfrer Mutterſprache das auszu- 

dıüden, was auszudrücken möglich ift! Und doc wird gerade 

das eigne Vorbild des vorgejegten Schulinſpektors mehr wirken, 

ald alle gedrudten Verfügungen. Es ift eine Erfahrungstatfadhe, 
dak man fich gar nicht jo leicht losmachen kann von alten, durch 

bie Gewohnheit geläufig gewordenen fremden Ausdrüden. Auch 
bier führt nur Beharrlichkeit zum Biel, eine Mahnung gleicher 
weile an Schulinipeftoren, Neftoren und Lehrer. 

Man verabjäume feine Gelegenheit, die Lehrerſchaft zu dem 

Beitreben zu ermutigen, im täglichen Umgang wie im Unterricht 
unnötige fremde Beſtandteile aus unfrer Spracde audzumerzen; 

die Erfahrung lehrt, wie freudig und dankbar dieſe wiederholten 

Hinwelſe von der Lehrerichaft benupt werden. Dazu gebe man 
aber dem Lehrer auch die.Möglichleit, die Veröffent— 

lidungen bes Deutſchen Spradvereins zu lejen. Auf 

Grund eigner Beobachtungen lann behauptet werden, daß ſchon 
die Beitjchrift mit ihrem reichen Inhalte, der fich befanntlich keines- 

wegs auf das Fremdwortübel beichränft, ſondern die verichiebenften 

ſprachlichen Fragen behandelt, auf die Lehrer ebenjo anregend wie 

beiehtend wirft. Man beginne zunächſt damit, die Kreislehrer— 

bibliotget als lörperſchaftliches Mitglied des Sprachvereins anzu- 

melden. Die Zeitichrift gelangt jo in dieje Bücherei und damit in 

bie Hände der Lehrerichaft des Auflichtäbezirted. Wo Zeile der 

Lehrerbibliothef (wie dies z. B. im Auffichtöfreife des Verfaſſers der 

Hall ift) am verichiedenen Orten des Bezirkes untergebracht find, 

wird man gut tum, für jede Stelle einen Wbdrud ber Beitichrift 
zu beihafien. Und fobald ed die Verhältnifje ermöglichen, fuche 

man dann nocd die Schulvorftlände für die Sade zu erwärmen. 
Ein wenig Ausdauer führt aud) bier zum Ziele. Es Hit ſchon 

mandjed gewonnen, wenn dieje fich nur erjt einmal zur Beitrittös 

erflärung entichließen und die Beröffentlichungen des Sprach— 

‚vereind der Schule überweilen. So gelangt denn jeder Lehrer 
in den Befip oder Gebrauch diejer Drudicriften, verfügt jomit 

alsbald über eine Sammlung von Heften, in denen er manden 

bedeutjamen Fingerzeig für jein Amt findet. 

Übrigens ift es erfreulich zu jehen, wie lebhaft bereits be 
fimmte Kreiſe der Lehrer an den öffentlichen Volksſchulen die | 

Beitrebungen des Vereins verfolgen und fürdern. In der Tat | 
ſtammt, wie wir wifien, ein beträchtlicher Teil des immer mehr 
anfhwellenden Stromes von Anfragen, die von. dem Herausgeber 
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der Vereingzeitfchrift teils im Brieflaften teils brieflich beantwortet 
werden, eben aus dieſen Lehrerfreifen. Und ebenfo find gerade 

fie ſtark beteiligt, wenn der Leferfreis zur Mufhellung einer ums 
gelöften Frage um Nusfünfte gebeten wird. Schon oft find von 

Lehrern, denen ja zu mundeartlihen Beobachtungen die beite Ge— 
fegenheit gegeben ift, über Spradgebrauh und Wortichaß zus 
treffende Mitteilungen gemacht worben. 

Aber dem fteht die andere Tatjahe gegenüber, daf noch weite 

Kreife abjeits ftehen. Es gilt auch fie als tatfräftige Helfer des 
Sprachvereins zu gewinnen. Ein großes Arbeitsfeld Itegt vor 
uns; jorgen wir Orts- und SKreisjchulinipeftoren bafür, 

dab Arbeiter genug gefunden werben, die fich in ben Dienft 

diefer edlen und lohnenden Arbeit jtellen! Dornhedter. 

Deutihe Sechttunſt. 
Über die Sprache der deutichen Fechtkunſt läßt ſich der Ver— 

fafjer eine eben erjchienenen Buches‘) in einem Schlußwort fol- 

gendermahen vernehmen: 
»In der ‚ Vorſchrift für das Fechten auf Hieb und Stoß 

vom Sabre 1001 find erfreuficherweife an Stelle vieler alter 

fremdſprachlicher Ausdrüde gute neue Worte gejept, wie wir fie 

teilweife im den letzten anderen Vorſchriſten (z. ®. Bajonettier 
Vorschrift) auch ſchon finden. Z. B. Frelfechten ftatt Kontra⸗ 

fechten, Fechterabſtand ft. Menſur, Deckung ft. Parade, Ent— 

waffnen ft. Desarmieren u. Briſieren, Nachſtoß ft. Kombinationss 

ſtoß, Fechterſtellung ft. Gardſtellung, Doppelſchritt zurlid ſtatt 

Paſſade, Bindung fl. Engagement, Umgehen ſt. Degagieren, 
Hieb mit der Niüdjchneide ft. Manchettieren. Leider ift dies nur 

eben teilweife durchgeführt. ine Reihe von alten deutſchen Hunfts 

ausdrüden, die man in beutjchen Fechtbüchern von Anfang bes 

19. Jahrhunderts findet, find leider nicht verwendet, jondern in 

der inzwiſchen gebräuchlich gewordenen fremdiprachlihen Über— 
tragung wiedergegeben. 3.8. Battute ft. Streifſchlag, Schlage 
battute ft. kurzer Streifihlag, Streichbattute ft, langer Streifs 

ihlag, Appell ft. Klappen, Transport ft. Winden, Prim ft. Kopf 
hieb, Duart ft. Bruft innen, Terz ft. Bruft außen, Second ftatt 

Bauchſtoß, Stoh ind Tempo ft. Stoß ind Losgehen (Vorſtoß), 
Hieb ind Tempo ft. Hieb ind Losgehen (Vorhieb), Kavation 
ft. einfade Umgehung, Zirkulation jt. wiederholte Umgehung, 

Kontradbedung jt. Kreisdedung oder Eingehen. 
Gegen die deutſchen Bezeihnungen für Prim, Duart, Terz 

ließe fich einwenden, daß 3. B. ein ſchrüger Sieb, der den Hals 

trifft, wohl ald „Quart‘s, nicht aber als, Bruft innen ‘= Hieb bes 

zeichnet werden künnte. VBerüdfichtigt man jedoch erſtens, daß im 

Freifechten unter den Abarten tatſächlich oft nicht zu fagen tft, 
ob ein Hieb eine jchräge Prim z. B. oder eine Hochquart war, 
und erwägt man zweitens, daß die Namen der Bewegungen mur 
Wert für das Schulfechten mit feinen ſchulmäßigen Zielen haben, 

fo fann man die deutjchen Namen doch gelten lajjen. 

Dann blieben in der Vorfhrift nur noch wenige Fremdwörter, 
die aber aud) leicht durch neue deutſche Ausdrüde erjept werben 

fünnten. 3.8. Quintdeckung durch Bruftinnendedung verfenkt, 

Double durch Zweitreffer oder Gleichhieb bezw. Gleichftoß, Koupé— 

bieb durch hohe Umgehung, Kontraktion durch WAuflaufen oder 

Aufprall. 

Jedenfalls jagen die deutſchen Ausdrüde für Deutſche von 

1) Da8 Fechten auf Hieb und Stoß von H. —2* 
Leutnant und Adjutant im Inf.-Regt. Nr. 24. Berlin 1902. 
E. S. Mittler u. Sohn. geb. 2.4. 
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vornherein mehr, bedürfen alfo nicht fo langer Erflärungen, als die 
in der Vorſchrift gebrauchten frembiprachlihen Kunſtausdrücke. 

Das Fechten auf Hieb und Stoß iſt urdeutichen Urfprungs und 

Weſens; darımı verlangt es nad einfachen, deutſchem Gewande, 

zumal in einer beutjchen Dienftvorichrift. 
In den maßgeblichen Kreifen ging man, ald man bie yremb- 

ausbrüde beibehtelt, davon aus, daß die Fechtkunſt international 

fei, daß alfo die den Kulturvölfern verftändlichen Kunftausdrüde 
ftehen bleiben müßten. Ungeblldete lernten heutzutage doch nicht 
mehr fechten; die Gebildeten aller Nationen aber veritänden bie 
dem SLateinifchen und Franzöſiſchen entlehnten Kunſtausdrücke.« 

Ih möchte dem BVorftehenden nur in Bezug auf den letzten 
Abſatz einiges Hinzufilgen. Meines Wifjens find im bdeutjchen 
Heere die Käger zu Pferd nur mit dem Stavalleriedegen 89 (nicht 
auch mit der Lanze) ausgerüſtet. Dieje Waffe ift zu Hieb und Stich 
bejtimmt. Es ift alfo wohl anzumehmen, dab die Ausbildung 
in deren Handhabung im mejentlihen aud nad der vorfiehend 

erwähnten Borjchrift vom Jahre 1901 erfolgt. Ob jämtlihe Manns 

haften diefer Truppe fo gebildet find, daß fie die dem Lalei— 
nifchen und Franzöſiſchen entlehnten Kunſtausdrücke ebenjogut 
verſtehen als die bejjeren deutjchen, ijt mir zweifelhaft. Ich jelber 

rechne mich zu den Gebildeten. Ich babe vor Jahren bei dem 

berühmten Fechtmeiſter Roux in Jena auf Schläger, Säbel und 

Stoßdegen fechten gelernt, aber was >manchettieren« iſt, habe ich 

bisher nicht gewußt. Ich meine: die Anſchauung, von der man 
in den maßgebenden Kreijen ausging, ift gerade diejenige, die ber 
Deutſche Sprachverein in feinen leten Bielen eifrigſt befämpft. 
Es iſt die, die bei allem, was geichieht, viel zu viel Rüdſicht 

auf andere Völker nimmt, flatt es dieſen zu überlafjen, ſich in 

deutjchen Dingen auch einmal nad uns zu richten, Kr, 

Einiges Über Schutzmarken. 
Seitdem das beutiche Gejep zum Schupe der Warenbezeic- 

nungen am 1. Oftober 1894 in Kraft getreten und damit die 
Eintragstähigleit au von Worten ald Warenzeichen ausgejprochen 
worben ift, hat die Anwendung von Worten als Schußmarlken 

einen ganz bedeutenden Aufihwung genommen, da folche in vielen 

Füllen leichter zu behalten und darum zur Unteriheidung von 

Waren und zur Kennzeichnung ihrer Herkunft befier geeignet find 

als Bildzeihen. Aber dev Kreis der eintragsfähigen Wortzeichen 

iſt in gewiſſer Hinficht befchräntt, da von vorne herein ſolche 
Warenzeichen von der Eintragung ausgeichlofien find, die auss 

fchließlic aus Zahlen oder Buchftaben beftehen, oder Angaben über 

Beit, Art und Ort der Herftellung, über die Beichaffenheit, über 

die Beilimmung, über Preis:, Mengen: oder Gewichtsverhält⸗ 
niffe der Ware enthalten.*) 

Bei der Prüfung der Eintragsfähigfeit von Wortzeichen werben 

die vorftehenden Beitimmungen von dem Kaiferlihen Patentamt 

in mildem Sinne dahin ausgelegt, dat Angaben der bezeichneten 
Art nur dann zurückgewieſen werden, wenn fie fich ausdrücklich 

als foldye geben, wenn fie namentlich nicht® weiter als dem auch 

fonft gebräuchlichen Namen des Gegenstandes darſtellen, der ge 

fügt werben foll. Dagegen werden bloße Andeutungen und 
Anfpielungen auf die Natur und Beftimmung der Ware wenigſtens 

jetzt nicht als Ausſchließungsgrund angefehen. Jedenfalls werben 

1) Bgl. die Ausführungen im Briefkaſten 10900 Sp. 148. und 
zu dem gangen Gegenftande den auch in unferer Ztichr. (Sp. 113F.) 
erwähnten Auffap von ii M. Meyer, Zur Terminologie ber 
Nellame (Kluges Zeitſchr. Il, 288 — 201). Die Schriftl. 
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ſolche Neubildungen ſtets zugelafien, die aus befannten deutichen 
oder fremden Wortitämmen durch Anhängung irgend welcher damit 

bis jet noch nicht verbundenen Silben gebildet find, Fremd⸗ 
ſprachliche Bezeichnungen, die eine Beichaffenheitdangabe enthalten, 
werden im allgemeinen dann zurüdgemiefen, wenn dieſe Sprachen 

gegenwärtig noch im Verkehr üblich find, während ſolche, die aus 

den alten Sprachen entlehnt find, im allgemeinen als eintrag: 
fähig gelten. Namentlich werben auc die lateinifchen oder durch 
eine lateinifche Endung entftellten Namen von Ländern und Städten 
als Warenzeichen zugelafjen. 

Sind durch diefe Sachlage ſchon an und für ſich frembiprad: 
liche Bezeichnungen gegenüber den beutichen im Vorteil, infofern 
das große Gebiet der alten Sprachen vor dem ber heutzutage 

üblichen Sprachen ben Vorzug voraus hat, daß die aus ihm ge 

wählten Bezeichnungen meift ohne weiteres eintragsfähig find, fo 

pflegt doch feiber ber beutiche Gewerbetreibende ſelbſt da, wo er 

mit gleicher Mühe eine deutſche wie eine ausländifche Bezeichnung 
wählen fann, die feßtere vorzuziehen, jo daß ſich auf dem Gebiete 
ber Schußmarken das Fremdwörterunweſen in ganz beionderem 
Maße breit macht. Wenn wir die von dem kaiſerlichen Patent 

amt im zweiten Vierteljahr 1901 veröffentlichte Neihe von Schuß: 

marfen durchgehen, fo finden wir darunter verhältnismäßig nur 

fehr wenige Wortmarlen, die aus rein deutſchen Worten befteben, 

dagegen jehr viele fremdländifche oder auch ſolche urſprünglich 

beutfche Worte, bie mit fremdländiicher Aufmachung verjehen find 

und nicht mehr ber deutichen Sprache angeredinet werden können. 

Bei diefer Zählung habe ich alle die Marken ausgefchieden, 

in benen der Name des Erfinder, der Ort der Herftellung ober 

der Name der betreffenden Ware das Eigentliche ift, und mich im 
wejentlihen nur am die frei gemählten Bezeichnungen gehalten. 
Es gehörten demnach von 794 Wortmarlen 173 der deutichen 
und 621 fremden Epraden an, oder von hundert waren etwa 

22 deutjher, etwa 78 fremder Zunge. 

Und dabei macht ich im der Wahl der als Schupmarfen 

dienenden Worte noch eine ganz bejondere Gedanfenarmut der 

Erfinder bemerkbar, indem im wejentlichen immer auf einen 

Heinen bejtimmten Kreis von Namen zurüdgegriffen wird. Dieler 

Mangel an Nachdenken würde noch deutlicher zu Tage treten, 
wenn nicht für jede Warengattung ein beitimmtes Wort mit 
einmal eingetragen würde und nicht die Anmeldungen zurüd- 
gewiejen würden, die ein fchon einmal für eine gleiche oder ähn— 
liche Ware angemeldetes Zeichen betreffen. 

Soldye Worte find insbejondere Germania, Bavaria, Saronia, 
Rhenania, Britannia u. dergl. Würden nicht Deutichland, Bayern, 
Sachſen ujw. viel befjer Mingen? Britannia dagegen braucht jih 

ein deutſcher Gewerbetreibender überhaupt nicht eintragen zu lafien. 

Dann find Bezeichnungen beliebt, wie Excelſior, Simpler, 

Rapid, Favorit, Monopol, Univerfal uſw., mie auch Bullen, 

Titane, Herkules, Qucifer oder gar (vergl. Zeitichr. 1901, Sp. 175) 
Lurfer! 

Auch bloße Buchſtabenbezeichnungen aus dem Griechiſchen ſind 
vielfach gebräuchlich, namentlich Alpha, Delta, Sigma, die vor 

A, D, S zwar den Vorzug beſitzen, daß fie eintragafägig find, 
aber doc, mit leichter Mühe durch deutſche Bezeichnungen hätten 

erjept werben fünnen. Ganz abgeiehen davon, entbehren fie and 
im allgemeinen jeder mittelbaren oder unmittelbaren Beziehung 
zu dem zu ſchühenden Gegenſtande. Sind zwar einzelne Buch— 
ftaben nicht eintragsfähig, jo werden fie es doch fofort, wenn mir 
fie, wie es auch bei den eben genannten griechiihen Buchſtaben 
der Fall iſt, ihrer Eigenichaft als einzeln ftehender Zeichen ent- 

Heiden. Führt z. B. jemand einen Namen, deſſen einzelne Worte 
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mit den Buchſtaben & und K beginnen, fo find die Buchftaben 
G. K. zwar an ſich nicht eintragsfähig, wohl aber in der Schreib- 

weile Geka, ebenjo wie auch Dew, Agfa, Wuk uſw. durch An— 
einanderreihung von Anfangsbuchſtaben verichiedener Worte ents 

ftandene Warenzeihen find. Derartige Benennungen bürften 

immerhin infofern anzuerfennen fein, als fie doch wenigftens ganz 

felbftändig ohne Ausländerei Neues zu ſchaffen verſuchen. Ob 

diefer Verſuch in jedem falle geglüdt ift, das ijt freilich eine 
andere Frage. 

Ferner treibt die Engländerei auch bier ihre Blüten. 
Hierher gehören Benennungen wie Old England, Prince of 
Wales, the Duke, Queen Consort oder gar Duke and Duchess 

of Cornwall and York u. dergl., auch folgende Süße: Eat me 
up, Drink me out, Kiss me. Ein Haus in Hannover hat für 
feine Waren die Bezeichnung Hanover Tyre eintragen laſſen. 
Dazu ftimmt denn auch, dab, von Erfindernamen abgejehen, 

faft fein einziger Deutjcher ſich in diejem Bierteljahre unter denen 

befindet, deren Namen als Schutzmarlen eingetragen find, da— 

gegen wohl der Engländer Nobin Hood. Was follen bier über— 
haupt Aupiter, Brometheus, Robin Hood? Stehen nicht die 

Geftalten der deutfchen Sage und Geſchichte uns Deutichen näher? 

Zu berüdfichtigen ift allerdings bei diefen und bei zahlreichen 
anderen frembipradigen Bezeihnungen, namentlid für Waren, 
die dem wechjelnden Gefchmad bed Käufers ftark unterworfen find, 

daß bieje Zeichen vielfach nicht für den Gebrauch im Inland, 

fondern für ausländijche Abnehmer bejtimmt und aus deren 
Sprace gewählt find. Nach Amerila oder England zu verjen- 
bende Waren werben demgemäß mit Vorliebe durch engliſche Wort: 

marfen geſchũtzt. Indeſſen kann diefer Umftand das Überwiegen 
fremder Worte zwar zum Teil mit erflären, aber doch nicht ents 

ſchuldigen, da es ausländijchen Firmen umgelehrt nie einfallen 

wird, ihre Erzeugnifje deutjc zu benennen. Vollends wird wohl 
nie eine ausländiſche Firma fo weit gehen, jogar ihren eigenen 

Firmennamen deutic zu geftalten, während man in Deutſchland 

genug Firmen trifft, die nicht nur dem Muslande gegenüber, 

fondern auch ihren beutjchen Kunden gegenüber ben Gebrauch ber 
deutjchen Sprache faum zu fennen jcheinen. 

Bon deutjchen Erfindern haben viele ihren Namen zur Bildung 

ber Schupmarfen benupt, aber meiſtens, indem fie ihn durch 

Anhängung einer fremdländifchen Endung feines deutſchen Weſens 

entlleideten, 3. B. Klahnol, Wintol, Pieperiol, Sreffelograph, 

Schapirograph. Eine Neufer Nabel = Kompagnie verunftaltet 
ihren Namen in Neuß-Nadelco. Ein Getränt, das mit Met 

Berwandticaft haben fol, wird ald Methon bezeichnet und ein 

aus Mollen bereitetes Moltenia. 

Beſſer macht es ein Kohlenhändler Teufel, der jeine Sohle 
als Teufel- Kohle bezeichnet, während der Apfelhändler Peiſch fich 

die Marte Apfel-Petſch hat eintragen lajjen, die freilich, da fie 

zur Bezeichnung der Waren und nicht des Mannes dienen fol, 
befjer umgefehrt Petſch-Apfel gelautet Hätte, 

Auch die verhältnismäßig nicht zahlreichen deutſchen Marten 
bewegen ſich großenteild in ziemlich ausgetretenen Bahnen und 
entbehren meiftens de Kennzeichnenden. Ein Beilpiel einer gut 

gewählten Marke ift das Wort Pfeilring, ferner Weltenftürmer, 

eine der wenigen guten Überfepungen, da es jedenfalls das ſonſt 
vortommende Titan wiedergeben joll. Ebenjo könnten auch noch 

viele andere pafiende deutſche Bezeihnungen gefunden werden, 

wie denn in feinem Falle ein Fremdwort hier nötig ober nühlich 

ift. Was die vorhin erwähnten, allgemeinen Bezeichnungen, wie 
Ercelfior ufw. anbetrifft, jo lann man dieje immer überjepen. 

Fällt die Überfegung matt aus, jo liegt e$ eben daran, daß das 
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deutſche Wort Marer ift und erfennen läßt, dab der Begriff ab- 
genupt iſt und nicht viel Sinn mehr Hat. Es liegt dann 'alſo 

nicht in der Überſezung das Falſche, fondern in dem Worte an 
ſich, das eben nichts zu jagen vermag. 

Bildungen wie Pieperiol und Rothol hätten gut durd; Piepers 
oder Roths erſetzt werden lönnen, wobei der zweite Fall andeutete, 

daß der Name des Erfinders die Hauptſache und dahinter irgend 

etwas zu ergänzen wäre, 3. B. Pieperd Mittel oder dergl. 
Ganze Süße, wie Eat me up u. ähnl. find aud ins Deutiche 

überjegt nicht ſchön. Es find aljo aud Marken zu verwerfen 
wie Da bin ih, Bleib mir treu, Hilf die felbft u. dergl.) 

Barum follte man nicht auch dieſe Sätze durch Worte wiebers 

geben, und wenn man dabei auch noch Worte erfinden mühte? 

Ebenjo, wie man ſich nicht im geringjten ſcheut, griechiiche 
und lateiniſche Worte zu erfinden, obſchon biefe Sprachen tot 
find, jo follte man um jo weniger Bebenfen haben, dies mit 

deutſchen Worten zu thun, wo doc die deutſche Sprade noch 

lange nicht geftorben iſt. Freilich muß es dem Sprachgefühl der 

Erfinder oder verftändiger Freunde überlafjen werben, bier immer 
für den einzelnen Fall das Richtige zu finden, und niemand fünnte 

mit einer Zufammenftelung von Namen für den allgemeinen 
Gebrauch aufwarten, aus denen man bei Bedarf nur zu wählen 
hätte. 

Jedoch kann man vielleicht immer ein paar Beiſpiele geben. 

So hat ſich z. B. jemand für Schirme das Wort Pluvius ein- 
tragen laffen, nad) Jupiter Pluvius, dem Regengotte. Warum 

hätte man nicht ftatt dejjen den Namen der Frau Holle wählen 

tönnen, die die Schneefloden jchüttelt? Andere haben fich für 

Seife Phöbus und Dfiris als Marke gewählt, um durch die 

Namen diejer Lichtgötter die Vorzüglichkeit ihrer Erzeugnifie dar— 
zutun. Baldur und Sonne wären hier auch deutlich und jeden— 
falls bejjer gewejen. Ein anderer bat ein Badfett mit dem 

ſchredlichen Namen Baderol bezeichnet. Wäre bier nicht, um 
auch ein Beifpiel einer Neubildung zu geben, etwa ein Wort wie 
Badtel möglic; gewejen, das einen zum Baden nötigen Teil bes 
zeichnet hätte? 

Auch font wäre den Anmeldern von Warenzeichen etwas 

mehr jchöpfertiche Kraft dringend zu wünſchen, um Bezeich- 

nungen jchaffen zu fünnen, bie nicht nur neu und eigenartig, 

fondern aud) gut deutſch find. Bei der Leichtigkeit, mit der eine 
für eine neue gute Ware von großer Verbreitung geichaffene Bes 
zeichnung in den Sprahihap eindringt, ijt dieje Frage von nicht 
zu unterfhägender Wichtigkeit. Abgejehen davon haben aber aud) 

wirklich neu geichaffene Bezeichnungen viel mehr Ausſicht darauf, 

in die Rolle für Warenzeichen eingetragen zu werden, als jene 
zahlreichen ſogenannten Phantafiewörter, die ſchon jajt für alle 

irgendwie denkbaren Warenllafien mit Beſchlag belegt find, wenn 

nicht ihre Eintragung von vornherein deshalb immer wieder zu= 
rüdgewiejen wird, weil fie lediglich als Beicaffenheitsangaben 
aufgefaßt werden fünnen oder gar ſchon ald allgemein gebräud- 
liche Warenbezeihnungen in den freien Verlehr übergegangen find. 

Gharlottenburg. G. Rauter. 

1) Darin wird der Herr Verf. wenig Beifall finden. Die zahl: 
reichen Perſonen⸗ und Ortdnamen, die in folder Weiſe gebildet 
find, wie Springinsfeld, Luginsland, Tudichum, Schwenlkenbecher, 
Dauſchild, Hebenitreit, Traugott, Gottlob, Fürchtegoit, Bergikmeins 
nicht, Begeiad, laden im Gegenteil gerade dazu ein, auch ähnliche 
BWarennamen zu verfuchen. Gewiß haben manche foldje Berfuche 
unferer Zeit, 3. B. Schmüde dein Heim und :Bade zu Haufe, 
etwas Ungelentes an ſich, aber follte ſich das nicht auch mit der 
Seit verlieren fünnen? Str. 
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Der Grundlehrplan der Berliner Gemeindefhule. 

Der »Grundlehrplan der Berliner Gemeindeichule«, der am 
1. Oltober in Kraft getreten iſt, bedeutet in jprachlicher Beziehung, 

denn darauf fommt es bier nur an, einen erfreulihen, anzu⸗ 

erfennenden Fortſchritt gegenüber feinen Vorgängern. Das tft 

ein neues Beichen für die Werihägung, welche die Behörden 
unjerm Streben ſchenlen.) 

Während der »Lehrplan für den naturkundlicen Unterricht in 
den Berliner Gemeindeihulen (Entwurf)« in ben Zeilen, bie 

von ber Naturgeſchichte Handeln, etwa 20 verjchiebene Fremdwörter 

aufwies, fanden fih im »Grumdlehrplan«e von 1900 noch 15: in 

dem von 1902 fteht nur eins (Organ). Ähnlich ift das Zahlen— 
verhältnis in jedem anderen Fache. 

Was an Spradlichem gebefjert worden ift, zeigt fich zunächft 
in den Benennungen ber Unterrichtäfächer, Aus der »&eometrie« ift 

»Raumlehre« geworben; es wird in ber »Erdtunde«, nicht im der 

»Geographie« unterrichtet. »Spradlehree, »Naturlehres und 

»Lehre vom menſchlichen Körper« vervollftändigen die Neihe der 
deutichen Bezeichnungen. 

Der neue Vehrplan kennt feine »Choralmelodien«, ſondern 

nur »Singweijen ber Kirchenlieder«; ihm tft auch die » Megeldetri« 
fremb; dafür Hat er die » Dreifagredmunge eingeführt, wie für 

»Drzimalbrüce« » Behnerbrüces. Die latelniſchen Ausdrüde in 
der Eprachlehre find durchweg durch deutſche erſetzt worden: 

»Beugunge, »Mitlauters, »Selbitlauter«, » Sapgegenftand«, » Ges 
ſchlechiswort« uſw. 

In der Erdfunde Haben bie »Phaſen« den »Lichtgejtalten« 
des Mondes Plap machen müſſen; »phyſikallſche Geographie « 
Deutjchlands gibt es nicht mehr, ſondern es werben bie »Naturs 

verhältniffer Deutichlands beiprochen. 

Die »Bibliothek« ift auch hier endlich durch die » Bücherei«, die 

anfpruchövolle »Lektüre« durch »Lejunge und »Lejen« verdrängt 

worden, Es wird nidt mehr die »Dißpofitione, ſondern bie 
»Öliederunge der Leſeſtücke aufgeſucht. 

Aus den »Semejtern« find »Halbjahres, aus ben »Benfen« 

»Lehraufgaben« geworben. An einer Stelle wird zwar von 
»methobijchen« Grundſhen geſprochen, ſonſt ift aber das dazu= 
gehörige Dingwort allgemein durch »Lehrverfahren« erfept worden. 

Sn ber Stundentafel heißt es nicht mehr: »Summa«..., fondern 
»zufammen« 32... Stunden. 

Auc wo dem Fremdwort Kürze eignet, hat man es durch 

die längere, aber verftändlichere deutiche Bezeichnung erfept. Mus 

den » Elementen der Morphologies jind » Grundbegriffe aus der 
Lehre von der Formenbilbung« geworben. 

Die Reihe der Berbefjerungen kann beliebig verlängert werden; 

überall zeigt fid) die jäubernde Hand. Auf den 66 Seiten des Planes 

ftehen nur nod) rund 30 Fremdwörter (wenn man bon Elektrizität, 

Galvanismus uſw. abfieht), von denen ein Teil allerdings hätte 

vermieden werben lünnen. Warum find » Modelle, »Proportione, 

»forreft«, »Mineralogie«, »Elemente der Mechanite, »intonierens, 
»plaftiiher Eindrude, »Mantel des Objelts« ftehen geblieben? 

Auch für fie wäre leicht Erſatz zu fchaffen, und aus dem in jprad)s 

licher Hinficht guten wäre ein tadellofer Plan geworden. 

Mit Freuden ift zu begrüßen, daß vorgejchrieben wird: in der 

Sprachlehre ift »die Beſeitigung der Inteinifchen Fachwörter er 

1) Wir dürfen hierzu mitteilen, daß die ſprachlichen Vers 
befjerungen bes Lehrplans der unmittelbaren Anregung des 
Spradvereins zu danlen find, die bei den beteiligten Be: 
börden, wie man jicht, ein ebenjo freundliches wie verſtändnis— 
volles Entgegenlommen gefunden hat. D. Schfiltg. 

ſorderlich⸗ (fie werden allerdings für die Oberſtufe neben den 

deutſchen geftattet), und dak in der Rechtſchreibung nur auf 

»vielgebraudte Fremdwörter⸗ Rüdficht zu nehmen ift. 
Berlin. Johannes Moegelin. 

Rleine Mitteilungen. 

= Bon König Friedrih Wilhelm III. erzählt in der Hempel- 
ſchen Körnerausgabe (I, 275.) F. Förfter eine wohl nicht allgemein 
befannt gewordene Geſchichte. Ein gemeinichaftlicher Freund Theodor 

Körners und bes Erzählers in Dresden, Erzieher eines jungen 
Grafen Einfiedel, in deſſen Familie nur franzöſiſch geſprochen 
wurde, machte 1811 eine Reife nach Berlin. Bei einem Beſuche 

des Schloßgartens in Charlottenburg fragte er einen dort aufs 

und abgehenden Offizier, ob man bier wie in Pillnig von einer 
Galerie des Speifefaaled die hohen Herrihaften beim Diner an 

der Tafel Fönne figen fchen. In der Meinung, daß man am 

Hofe von Berlin ebenjo wie an dem ſächſiſchen nur frauzöſiſch 
jpreche, redet unfer Kandidat den Offizier franzöfifc an. Dieler 

antwortet ihm in beuticher Sprache und fragt ihn, ob er denn 

ein Franzoſe ſei. Als er died verneint und ſich als einen chr- 
lichen Sachſen zu ertennen gibt, erteilt ihm der preußijche Offizier 

eine jehr ernſtliche Zurechtwelſung wegen ber Untreue, bie er an 

feiner Mutterſprache und fomit an feinem Baterlande begebe. 
Während des Geſpräches nähert fich ein dienjttuender Kammerhert 
und fragt: » Befehlen Em. Majeftät anzurichten?« Yu bem ber: 

blüfften Kandidaten gewendet, fagt Friedrich Wilhelm III: »Haben 

woDen den König ſehen, haben nun auch gejprochen, gut deutſch 
bieiben!« 

Nach feiner Rückkehr teilte der junge Theologe den Freunden 

voll Begeifterung mit, welche Begegnung er mit dem Könige von 
Preußen gehabt. Die andern, die ſchon längft geſchworent 

Franzoſenhaſſer waren, flimmten freudig in das dem deutjch— 
gefinnten Friedrich Wilhelm III. geipendete Lob ein. Es murden 

gemeinſchaftlich einige Verſe nledergeichrieben und dem Könige 

nad; Charlottenburg überjandt. Die Schlußſtrophe lautete: 

Wir ſehn im Geiſt fchon deine Adler fliegen! 
Ruf Deuticdland auf zum Kampf, und du wirft fiegen! 

Das Gedicht jhidte der Kandidat mit einem Dankſagungsſchreiben 
an den König, der es jehr wohl aufnahm und in einem Kabineitd 

ſchreiben dem jächfiichen Kandidaten unter nohmaliger Ermahnung, 
»bie deutiche Sprache in Ehren zu haltene, feinen Danf ausſprach. 

— Bom Mactbereich der deutſchen Spracht. Im Namen der 
50000 Deutihbelgier bat der Deuiſche Verein in Arel (Arlon) 
durch feinen Vorſitzenden G. Kurth ein Schreiben an die belgiſche 

Regierung und Volfävertretung gerichtet mit der Bitte, in dem 
deutichredenden Teile der Provinz Luxemburg nur Beamte anzu⸗ 

jtellen, die der deutſchen Sprache mächtig find. 

— Nach einer Mitteilung der ⸗Hochſchulnachrichten« (Heft 145 
v. 1. Oft. 1902) iſt an der Univerfität Wien das Deutſche zur 
alleinigen Amtsipradhe erhoben worden. Bisher durften Schrift: 
ftücde an die alademiſchen Behörden außer deutſch auch latelniſch 

abgefaßt ſein und mußten unter Beigabe einer amtlichen oder 
von einem Profeſſor der Hochſchule angefertigten ũberſetung auch 

in andern Sprachen angenommen werden. Künftig find nad) einem 
Beſchluſſe des Senats Eingaben Yan die afademifchen Behörden 
nur noch in deutſcher Sprache zulällig. 

— Ortänamen im dem deutſchen Kolonien. Veranlaßt durch 
eine Zuſchrift an den Stolonialfongreß, bat ſich der Ausſchuß 

der Deutſchen Kolonialgeſellſchaft unter dem Vorſiß des 
Herzogs Johann Albrecht zu Mecklenburg in feiner Sitzung vom 
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21. DOftober d. J. mit ber Frage ber Namengebung in beutichen 
folonialen Gebieten eingehend bejhäftigt. Man hat dabei bie 
Forderung der Völlerlunde, die Ortsnamen der Eingeborenen 
zu erhalten, als berechtigt anerfannt, dagegen die gebanfen= 
108 beliebte englifce Bezeichnung beuticher Gebietsteile entichieden 

abgelehnt und es z. B. für höchſt bedauerlich und der Abhilfe bes 

dürftig erflärt, daß das Berliner Königl. Mufeum für Völler— 
funde an den Namen New Britain und New Scotland für 
Neupommen und Neumedlenburg feitbalte, beiläufig geiagt 

ein ftarfed Stüd irgend eines Eigenfinns am faljchen Plate, das 

auf diefe Weiſe zur verdienten öffentlichen Kenntnis fommt. Das 

Ergebnis ber Beratung iſt jchließlih in drei Grundſähen aus: 

geiprocdhen worden, die wörtlich lauten: 1.Wo eingeborene geo- 

graphiiche Bezeichnungen bejtehen, find dieſe beizubehalten. 

2. Seographiiche Bezeichnungen in europätichen Sprachen find, 

foweit fie nicht feit langem eingebürgert find, durch deutſche zu 
erjegen. 3. Für neu zu gründende Ortihaften, Stationen, Häfen 

ufw. find Bezeichnungen im deutfcher Sprache zu wählen. Damit 

glaubt man fünftig der biäher in dieſer Beziehung herrichenden 

Berwirrung abzuhelfen, und wenn nur auch für die fremden Namen 

bie unberechtigte englijche Schreibweife zurüdgemiejen und in bezug 

auf die »eingeborenen« Namen nicht allzu weitherzig gelehrter 
Liebhaberei der Vorzug vor nationaler Rüdficht gegeben, ſondern 

hubſch nad dem Safe: »Das Hemd iſt mir näher als der Rode, 

verfahren wird, jo können wirklich wohl alle berechtigten Anſprüche 

als befriedigt gelten. 
— Eine von den brei finnreihen Maſchinen, deren greuliche 

Namen Linotype, Monoline, Typograph von den deutſchen 
Süngern Gutenbergs mit jo demütig achtungsvoller Anerfennung 
des fremden Erfinderrechts behandelt worden find (vgl. Sp. 321 

vor. Nr.), fit nun nicht einmal die Erfindung eines Umerilaners. 

Denn die jogenannte Mergenthaler Setz- und Zeilengießmaſchine 
Zinotype hat ein nadı Amerifa ausgewanderter Deutjcher, der 
num verftorbene Schwabe Mergenthaler, gebaut, 

— Gegen eine Menerung der Reichspoſt, fremdſprachliche 
Zeichen auf den Stempeln in Berlin, führen die »Leipziger Neuejten 
Nachrichten· Beſchwerde, in der es nad) ber Berichtigung, daß 

es ſich dabei nicht um engliiche, jondern lateinijche Wörter handelt, 
fo Heißt: » Was hat die Deutjche Reichspoſt mit jener techniichen 

Zeichenſchrift zu tun? Sie iſt für das große Publikum, in erfter 
Linie für das deutſche Publitum da, und das hat ein Recht, 

Klarheit in ber Abftempelung feiner Poſtſachen zu verlangen und 

fih Bilder» und Buchftabenrätjel höflich, aber entſchleden zu ver- 

bitten. Daß die Bezeichnungen P. M. und A. M. von ausländtichen 

Roften, insbefondere von der NeusMorfer Boft angewandt werden, 

tft doch fein Grund für die Deutſche Neichspoft, fie num pflicht- 

ſchuldigſt ſich auch anzueignen, ohne Nüdfiht darauf, ob deutſche 

Briefempfänger fie verftehen oder nicht. In der gefamten Amtes 

ſprache, in der militärischen befanntlich auf perjünlihe Anregung 
des Kalſers, ſucht man die bedientenhafte Fremdwörterei aus— 
zumerzen. Die Deutiche Relchspoſt aber, die bisher mit ihrer 

Stempelung N. für »Nachmittags« und V. für »Bormittagd « 
ganz vorzüglich umd allen verſtändlich ausgelommen ift, fcheint 
nicht Übel Luft zu haben, ganz unnötig neue Fremdkörper auf 
bie deutſche Eprache zu pfropfen und das deutſche Volk mit fanfter 

Gewalt an fie zu gewöhnen. Im allgemeinen läßt ſich ja gewiß 
nichts einwenden gegen die neue Stempelung nad) amerifanifchem 

Mufter, die links neben die Marfenentwertung Harer, als es 
früher geſchah, den runden Aufgabeitempel mit Ort, Jahr, Tag 
und Stunde fept. Aber jelbit wenn man die Stempelmajchtnen, 
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bezogen hat, fo braucht man die Höflichkeit nicht ſoweit zu treiben, 
ihm auch fein P.M. und A. M. dantbarſt abzunehmen. Wenn 

ein Amerikaner mit ber Deutſchen Reichspoſt, die noch obendrein 

feine Konkurrenz im Auslande zu fürchten braucht, Gejchäfte 

machen will, jo ijt er der Empfangende und wird auf Verlangen 

die vielen umverftändlichen Doppelbuchjtaben durch die einfachen 

Buchftaben N. und V. zu erfeßen gem bereit feine. Mit 
gleicher Entjchiedenheit und denfelben Gründen fpricht ſich auch 

die »Täglihe Rundichaue gegen »Unbeutjches in ben Pojtjtempeln« 

aus (in Nr. 533 vom 13. Nov.), wozu fie die Stellung ber 
Tagesziffer nah dem Monatänamen (z. B. November 14) 

rechnet. 

Gleichzeitig machen mit berechtigten Unwillen die ⸗Alldeutſchen 
Blätter« auf ein Rundſchreiben des Kaiſerlich deutſchen Boit- 

amtes in Schanghai an die dortige deutſche Kaufmannſchaft 

aufmerfiam. Man Ilefe die mitgeteilte Probe dieſes amtlichen 

Shriftftüdes: »Wie eine nichtdeutſche Firma bier zur Sprache 

gebradyt hat, können Waren in Poſtpaleten nur gegen Zahlung 
von Import» und Erportzoll transshipped werden. Bei 
der Reerportierung müffen wie zuvor bei der Einfuhr 5°, 
Ausfuhrzoll gezahlt werden, während für gewöhnliche Güter, bie 
unter B/L [= Bill of Lading] (Tonnojjement) trans- 

shipped und reerportiert werden, überhaupt kein Boll ers 
hoben wird. Um diefe Anomalie zu befeitigen, ftellt die Poſt— 
direftion ergebenit anheim, ihr oder dem Kaiſerlichen General 

fonjulat beftimmte Fälle anzugeben, in denen bei der Trans- 

shippung von Waren in Poftpafeten die chineſiſche Zollbehörbe 
doppelten Zoll erhoben hat.« Überall würde das ein mangels 
haftes Zeugnis zunächſt jür den Geihmad des Verfaſſers jein. 

Aber im Auslande und bei einer laiferlihen Behörde bedeutet 
dieſe herzloſe Verfälſchung unſerer Mutterfprache nod mehr. 

Weiter unten in diejer Nummer (Sp. 356 u.) wird bei anderer Bers 
anlafiung die Unart getadelt, die vielen unfrer Landsleute im Aus: 

lande noch immer anhaftet und fie verleitet, mit dem Betreten 
fremden Bodens alöbald auch ihre Rede durch fremde Brocken zu 

verungieren. Sein gebildeter Deuticher, der Anſpruch auf Berftänd- 

nis und Gefühl für die eigene Vollsart machen darf, fan ben 
Schaden geringichäpen, ber und durch Einſchmuggelung meiſt ſchon 

dem unbefangenen Ohre mihfäliger Fremdformen in die Mutter 

ſprache droht. Stein Wunder alfo, daß genug unter ben Empfängern 

des Schreibens Anftoß daran nehmen, wenn fo ein für ſchwache 

Gemüter gefährliches Beifpiel gegeben wird und nod dazu von 

einer der veranttvortlichen Amtsjtellen, die draußen erſt recht in 
jeder Hinficht für deutiche Winde und Selbſtachtung Stügpunft 

und Rüdhalt bieten follte. 
Mit der deutichen Poft und dem Namen ihres erften Generals 

poſtmeiſters ift der Anfang ber nationalen Spradhbewegung ehrens 
voll verbunden: das wird nicht vergeſſen werden dürfen. 

— Engliihe Weltſprache. Daß die Kenntnis der engliichen 
Sprache bei den veränderten Weltverhältnifien der Gegenwart 
immer unmentbehrlider wird, fann niemand emitlich bejtreiten. 

Daß fie ferner, befonders wegen des reichen, mannigfaltigen, durchs 

weg geſunden Schrifttums, deſſen Verjtändnis fie erſchließt, für 
unjre Schulen wertvoller als die der franzöſiſchen jein würde, 

aud das hat man ſchon öfter ausſprechen hören. Es ift aljo 

gar nicht zu verwundern, wenn man, wie es K. Lenpner in einem 
Aufjape »Die engliſche Sprache im deutichen Gymmafiume« tut, 

die Forderung des verbindlichen Unterrichts im Engliſchen auf- 

ftellt und zu begründen ſucht. Aber in feiner Begründung treten 
ganz eigentimfiche Anfichten zutage. Zum Beweije des äußern 

die neuerdings in Berlin verwandt werden, von einem Amerifaner | Nutens wird hier allen Ernſtes u.a. die ung jo lächerlich erfcheinende, 
2e 
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von H. Dunger unter allgemeinem Beifall jo kräftig befämpfte 

Engländerei der deutſchen Sprache geltend gemacht. »Das Eng- 
küche ifte, jo heißt es wörtlich, »neuerdings bereits derart bei uns 

eingedrungen, daß einem jeden engliihe Worte recht oft begegnen: 
in den Auffchriften und Gebraudysanweifungen auf gar mandem 

Gerät, Spielzeug und Genußmittel, im Beitungsblatt oder in 
ber Unterhaltung.« Bann fährt er mit ber Bemerkung fort, 

immer wieder der Ausfpradhe oder dem Sinne engliicher Worte 

oder Sätze unfundig oder hiljlo8 gegenüberzuftehen, jei gewiß für 
einen Gebildeten eine peinliche Lage (Situation jagt er natürlich). 

Das ift für den Standpumtt des Verfaſſers jchon bezeichnend genug; 

denn gewöhnlich erblidt man, wie befannt, in ſolcher Verlegenheit 

ein Kennzeichen gerade des Ungebildeten, während dem Ghebildeten 
das Eingeftändnis einer fo zufälligen Unkenntnis leicht und natür— 
lich erfcheint. Mber es kommt noch viel beſſer. Der Nachdrud 

feiner Beweisführung wird natürlich nicht auf den äußeren Nupen 

gelegt, aber auch nicht auf die erwähnte Einſchäßung des Englifchen 

als Beltandteil höherer Geiftesbildung der Gegenwart, ſondern 
auf den »großen, wahrhaft idealen Gedanken«, auf den die Schule 

tünftig mehr als biöher bewußt Hinzuzielen habe, daß nämlich 

sin der Gegenwart Deutſche, Franzoſen und Engländer zujammen 
ein großes, ethiſches Kulturganze bilden«e. Widerſpruch fcheint 

Lenpner faum zu erwarten, wenigjten® macht er ihm geringe 

Sorge. »Man wende nicht ein, jetzt fei es cher an ber Zeit, 
von den Yusländern die Aneignung unfrer Sprache zu ver- 

langen. .... Das Deutiche ift, wie fein ganzer Bau und bie 

Erfahrung zeigt, wenig geeignet, Propaganda zu maden.... 
man mag das bedauern, wird fid) aber dareinfinden mljjer.« 

Dafür aber wei er ſchließlich einen Troft in einem Ausblid auf 
die Zufunft, der in feiner Verlennung des deutſchen Vollsgeiſtes 

ber Gegenwart wohl dad Außerſte leiftet. Sicher übertrifft er 

darin noch die Verirrung, die vor einigen Jahren auch in diefer 
Beitfchrift unter der Überjchrift »Englij wird Weltipradje« (1899 
Sp. 251ff.) zurücdgemwiefen worden iſt. »Nicht den Deutichen« 
jo lautet diefe Bertröftung, >nicht den Slawen, jonbern ber angel: 

ſächſiſchen Naffe ift in fommenden Zeiten aller Wahrſcheinlichleit 

nad jener Geijtesprimat bejcdieden, den im Altertum erſt bie 

Griechen, dann die Römer befahen. Die Deutichen werden ihren 
ficher nicht geringen Anteil an biefem Primat haben, aber nur 

mittelbar, durch das Medium der engliſchen Sprache. Ihre 
Sprache kann ſchon darum, weil die Erlernung allzu ſchwierig 
iſt, niemals ein weltbeherrſchendes Idiom werden. Es iſt gut, 

es iſt notwendig, daß wir uns das beizeiten Mar machen.« 
Wohl gemerkt, er redet nicht etwa von politiſcher Macht, ſondern 

ausdrücdlich von geiftiger Vor» und Weltherrihaft, alfo von der 

Macht und Bedeutung im wiſſenſchaftlichen, fünjtleriichen Leben, 

bem gejamten Geiſtesleben der Welt. Und den Teil, den doc) aljo 

untergeordneten Teil, den daran das deutſche Voll in Zukunft haben 

wird, den erlangt es nicht durch feine beutiche, jondern allein 

durch die fremde, die engliiche Spradye. Diefen Wahn der heran- 
wachjenden Jugend einzuflöpen, hält K. Lengner für die Mufgabe 
unfrer höheren Schulen. 

Denn heller Bahn iſt es, und flüchtig und ohne Beweisgründe 
ausgeſprochen; überflüffige Mühe wäre es, darauf mit Darlegung 
von Gegengründen zu antworten. Seine Gedanten fo in bie 
Ferne ber Zeiten jpazieren zu führen, war Beichäftigung für das 

Beltbürgertum längft verfloffener Vergangenheit. Wir Heutigen 
find andrer Art, wir wollen, ftatt träumend ins Blaue zu guden, 
lieber, wie Goethe jagen würde, auf unjern Weg fehen und nicht 
daran denfen, wie wir und im Weltlampfe aufgeben, ſondern 

behaupten. Es ift ein, wenn auch unfreiwilliger Scherz, wenn 
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jener Aufſatz in einem Blatte erſchien, das ſich felbjt »National- 
zeitunge nennt. 

— Eine rätjelhafte Infhrift hat ein Bonner Zucderbäder vor 
feinem Laden anbringen lafjen; da heißt ed: »Patisserie — Con- 

fectehenerie — Glacese. Daß auf dem a der Pätisserie das 

unumgänglihe Dächelchen fehlt, ift weiter nidyt wunderbar; um 
derartige Kleinigkeiten kümmern fich ja die deutſchen Fremdwort: 

freunde in der Negel nidt. Aber wer bleibt micht ftarr und 

flaunend vor dem rätjelhaften neuen Gebilde Confectchenerie 

stehen? Dan muß ſchon Engliſch gut verftehen, um jo halb 

erraten zu lönnen, dab der Urheber diefer Inſchrift wohl einmal 
gehört hat, daß die Engländer jür Zuderbäderei confectionery 
fagen, aber nie gejehen hat, wie fie ed jchreiben, und es 

daher jo jchreibt, wie er es mit feinem — frangöfiihen — Ohre 
gehört hat: confectchenerie. Ja, fon bißchen Engliſch ift doch 

gar zu ſchön! Uber die Engländer, auf die es mit diefem Worte 
wohl allein abgeſehen ift, verftehen es ficher nicht, und die 

Deutihen auch nicht! Ach, die lieben Fremdwörter, wenn man 

fie nur immer richtig jchreiben fünnte! — Ein Berufägenofje diejes 

confecteheneries Erfinders hat feit Jahren an feiner Türe neben 

anderen deutſchen und undeutfchen Empfehlungen die Worte ſtehen: 
Petit fours; als ob nicht » Kleines Badwerk« viel deutlicher wäre 

— denn wie viele Deutſche willen wohl, was »petit fours« heißt, 
ohne im Wörterbuche nachjcehen zu müflen? Aber jeder des 

Franzöfischen Kundige wundert fi), daß petit hier in der Einzahl 
fteht neben der Mehrzahl fours.. — Was tut aber jüngft unfer 
confectchenerie: Mann? Er läßt die friſch gemalte Inſchrijt an 

ber andern Seite feines Yadens »Chocolade, Caffee, Thee« wieder 

entfernen und jeßt die »Petit fours« (wieder fo) an ihre Stelle 

und dazu noch »Desserts« und »Pralinese, die aber wohl »Pralinöse 

fein ſollen. — Sie werden eben nicht alle, die fremd fprechen und 

fremd ſchreiben wollen um jeden Preis — ohne es zu können! 

J. E. W. 

Zur Shärfung des Sprachgefühls. 
193) · Um den Fortfall des 193) Um den Wegfall des 

Chors zu erflären, beruft mar Chors zu ertlären —. 

fih auf das 18. Kapitel der 
Ariftoteliichen Poetil,e (Aus - 

einem Auffap über das Fort⸗ 
leben des Chors im griechiichen 

Drama in den Neuen Jahrb. 
für da8 Staff. Altertum v. 3. 

1900 S. 81). 

Die bei den Norddeutſchen zu beobachtende Neigung, fort 
im Sinne von weg zu gebrauchen, ift nicht nachahmenswert. 

Fort, abgeleitet von »vor«, alfo fo viel wie vorwärts, fürder, 

bezeichnet die Nichtung nad) vorn (vgl. fort und fort, fortan, 
in einem fort, Hinfort, jofort). Was vorwärts geht, entfernt ſich 
von feinem Standpunft; fo kann »fort« auch eine Trennung 
ausbrüden, wie in fortichiden, fortgehen, fortjagen, fortſchaffen, 
fortziehen u. a. Hier trifft es mit weg zuſammen (urfprüng 
lid) enwec in den Weg; was auf dem Weg ift, ift nicht mehr 
da, ift >wege). Mber fort und weg find nicht völlig gleich 
bedeutend. Bei fort Mingt die Grundbedeutung immer noch 
hindurch, die wir in fortdauern, fortleben, fortpflangen, fort: 
bewegen, fortentwideln u. a. deutlich erfennen. In dielem 
Sinne fann fort nicht mit weg vertaufcht werden. Umgelehrt 
fteht »wege, aber nicht »forte, wenn ber Begriff des Be 
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feitigen® betont wird, wie in mwegfangen (nicht fortiangen), 

wegſchießen (jortichiehen heißt weiter ſchießen), wegichneiden, 

wegbrennen, wegſehen, weglapern, wegfrefien ujw. Daher 
fagt man wegbleiben, nicht fortbleiben; denn hier liegt feine 
BVorwärtöbewegung vor. Man unterjcheibe bementiprechend 
fortfommen und weglommen, fortreigen und wegreißen, fort: 

fchreiten und megfchreiten, fortfegen und wegſetzen. »Trort- 

fallen im Sinne von »wegfallene wird nur mundartlich ge» 

braucht, das Hauptiwort »der Fortfalle ift im Grimmſchen 

Wörterbuch überhaupt nicht verzeichnet. 

194) »Geelapitän J. iſt an 194) Seelapitän J. ift an 

den Folgeerfheinungendes ben folgen des Darmtyphus 

Darmiyphus geftorben.«e (Beis  gejtorben. 

tung&bericht v. J. 1901, mits 

geteilt von Oberförfter Löſch in 

Stromberg.) 
Nicht an den Ericheinungen einer Krankheit ftirbt ein 

Menſch, jondern unter den Erſcheinungen der Kranlheit. Die 

Kranlkheitserſcheinungen find die Auferen Zeichen oder, gelehrt 
ausgedrüdt, die Symptome der Krankheit; der Tod wird vers 

urjadt durch die Krankheit felbit oder, wie bier, durd) die im 

Anſchluß an eine größere Krankheit auftretenden Folgelkrank⸗ 
beiten. Eine ähnliche Unrichtigkeit iſt es, wenn in einer 

Dresdner Zeitung berichtet wird, dab ein Verbrecher feine 
Tat »in einer vielleicht durch den Schnapsgenuß hervors 

gerufenen Krankheitserſcheinung begangen habe. Es 
muß heißen: >in einem vielleicht durd Schnapsgenuß hervor- 
gerufenen krankhaften Zuftande.« 

Bücherſchau. 

Otto Behaghel. Die deutſche Sprache (Wiſſen der Gegen— 

wart: 54. Band). 2., neubearbeitete Aufl., geb. 3,60 .#. Leipzig, 

G. Freytag. Wien umd Prag, F. Tempsty. 

Die verhältnismähig noch junge Spractwifienichaft bildet 
heute ſchon ein jo weit verzweigtes, unüberfehbares Gebiet, daß 
es dem Laien ſchwer fallen muß, fich darin zurechtzufinden. Es 
eriheint daher befonders verdienftvoll, wenn ein bewährter Forſcher 
dem Freunde der Mutteriprache durch einen wiſſenſchaftlich zuver— 
läffigen und dabei gemeinverjtändlichen, Haren und knappen 
Überblict über alle bier in Betracht fommenden Fragen die Wege 
ebnet. Dieſes Verdienſt gebührte Behaghels Buche jhon in 
der 1. Auflage (1886); es wird, zumal in der nunmehr vor: 
liegenden bedeutend erweiterten und vervolllommmeten 2. Auflage 
(früher 231, jept 370 Seiten), durch fein anderes Hilfsmittel völlig 
eriegt. — Den überaus reihen Inhalt verrät fchon die Inhalts— 
überficht an der Spitze des Buches. Der erfte, allgemeine Zeil 
belehrt uns in feinem erjten Hauptabjchnitt über die Verſchieden⸗ 
heiten innerhalb der deutfchen Sprache, zuerjt ihre zeitlichen Unter: 
ſchlede, d. h. ihre Entwidlung vom Andogermanifchen bis zum 
Neuhochdeuiſchen, fodann ihre räumlichen Unterabteilungen, die 
Fülle ihrer bei nähern Zufehen faſt ins Unendliche fid) verlterenden 
Mundarten, hierauf über dem Unterſchied zwilchen Laut und 
Schrift und über das Verhältnis der Schriftiprache zu den Mund 
arten ſowle die verichtedenen Abjtufungen zwiſchen beiden, ferner über 
techniſche und Standesiprachen (Jäger- Studentenſprache u. dgl.) 
und endlich über die Schwankungen innerhalb der nämlihen Sprach⸗ 
einheit, in&bejondere die Veraltetes oder Neugebildetes enthaltens 
den Abweichungen von dem gewöhnlichen Sprachgebrauch, wie fie 
in der Mundart oder der Umgangsiprache ebenjogut vorfommen 
lönnen wie in ber Schriftiprache, in lepterer allein aber deutlich 
als ſolche empfunden und in der Negel als Sprachauswüchſe, bis 
u einer gewifien Grenze mit gutem Grunde, befämpft werben. 
Brei, fo erinnert der Verf. an diefer Stelle mit Recht, einen 
ampf zwifchen Altem und Neuem wird es bier jlet$ geben, und 

nie wird fich der bei den einzelnen Schriftftellern ſchon nach ihren 
derihiedenartigen Zweden fo mannigfach abgetönte Sprachgebraud) 
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in eine ftarre Regel zwängen lafjen; aud Sprache und Logil 
deden fi durchaus nicht immer; ebenfowenig wird man die 
Unteridiede zwiſchen geſprochener und gefchriebener Rede je völlig 
verwilchen fünnen. — Der zweite Hauptabjcnitt des allgemeinen 
Teils mit der Überfhrift: »Die Entftehung der Iprachlihen Vers 
ſchiedenheiten fragt nun genauer nad dem Weſen und den 
Urſachen diefer in unfrer Mutterfprache und begegnenden fo ver- 
jhiedenartigen fprachlihen Tatſachen, ftellt dieje aljo auf eine 
allgemeine ſprachwiſſenſchaſtliche Grundlage. Er bejtimmt zuerſt 
arz fur; das Weſen der Sprache und geht jodann auf die Trieb- 
ıäfte des Spradjlebens näher ein, die Berichiedenartigfeit und 

verichiedene Stärte der die Sprachgebilde hervorrufenden Eins 
drüde der Außenwelt und das noch viel wichtigere Verhalten der 
GSeelenträfte des Menſchen dazu, des Gedächtnijjes und der Auf- 
meıkjamfeit, das Streben nad Werdeutlihung (5. B. fürdter- 
lich, hölliſch u.a. für das farblofe jehr), unter Umftänden 
auch umgelehrt nach Verſchleierung, wie in den fogen. Euphemismen 
(die Unausipredglihen — Hoſen u. a.), nad) gemählterem Muss 
druc, wie in ber Sprache des Hofes (Saifer und Stonige eſſen 
nicht, ſondern fpeifen nur u. a.), in allen Höflichleitsſormeln 
überhaupt, in der Sprache der Dichtkunft ufw., oder auch nad) 
lomiſcher Wirkung. Was die einzelnen Wirkungen anbetrifft, 
denen Behaghel fih nunmehr zuwendet, jo treten zu den lauts 
geieplihen Wandiungen (mbd. zit, nhd. Zeit u.a.) nod bie 
Wirlkungen der Analogie oder ſprachlichen Ausgleihung (4. B. das 
ältere kreucht nad friechen zu riecht ausgeglichen), zu denen 
auc die ſogen. Bolldetymologien oder ſprachlichen Umdeutungen 
ehören (mie Friedhof aus frithof, d. h. eingefriedigter Hof). 
eben den Lautwandel aber ftellt fi der Bedeutungswandel, 

das Bild einer faft verwirrenden Mannigfaltigfeit bietend, äußerft 
anziehend und auch fulturgeicichtlih (man denke z. B. an Wen 
dungen wie Spießrutenlaujen, den Nagel auf den Kopf 
treifen u.a.) höchſt lehrreich. Die Gewinnung neuen Sprach— 
ftofj®, die der Verf. Hierauf ins Auge faht, geſchieht entweder 
durch; Verwertung des bereits Vorhandenen, wie in der Zuſammen⸗ 
fepung und Ableitung, oder durch Urzeugung, jene Nadahmung 
von Naturlauten (bums, tlatjhen, murmeln, ſauſen u. a.), 
die heute noch ebenlogut eintreten lann wie vor Jahrtaufenden, 
oder endlich durch Aufnahme aus andern Sprachkreiſen wie den 
Mundarten oder aus dem ältern Deutih, indem längjt abges 
itorbene Wörter (vgl. Fehde, Hort, Minne u.a.) aufs neue 
in Aufnahme fommen. In dem folgenden Abjchnitt mit ber 
Überihrift: »Die Verbreitung der Sprachveränderungen« wird nun 
unädjt darauf aufmerlſam gemacht, wie in dem allgemeinen 
uf ſprachlicher Erfcheinungen einzelnes fich abjondert (Zotierung 
nennt «8 die Epradwifienichaft) oder erftartt (vgl. bingfeit in 
der alten Bedeutung von Ding, Feierabend bieten = ges 
bieten u. a.), ſodann, wie durch den Nahahmungstrieb mandes, 
Spridwörter, geflügelte Worte u. dgl., ſich bejonder® weit ver: 
breitet und mit wunderbarer Bähigfeit erhält, wie ferner durch 
gewifje weitreichende Einjlüfje (die Qutherbibel, die Sprach— 
reinigungsbeftrebungen, große Dichter und Denker u. a.) allerlei 
Sprahgut in Umlauf fommt, endlich, wie eine Aufhebung des 
een. auch ſprachliche Scheiden hervorruft. In einem 
bejondern, dritten Abjchnitte des allgemeinen Teils behandelt der 
Verf. dann noch die Einwirkung fremder Spradien auf das 
Deutihe. — Der nunmehr folgende befondere Zeil beichäftigt 
ſich nacheinander mit der Schrift, der Rechtſchreibung, der Wort: 
betonung, der Lautlehre, der Wortbeugung, der Wortbildung, 
der Sapfügung und jchlieglich noch mit den Eigennamen. Durch 
eine Fülle von Beifpielen, von denen mandje aud) der Umgangs— 
ſprache und den Mundarten entnommen find, wird, joweit übers 
haupt erforderlich, alles einzelne vortrefflich veranjhaulict. Ich 
muß mic binfichtlich dieſes Teils damit ügen, zwei Abjchnitte 
als für die neue Auflage bejonders be au hervorzuheben, 
den über die Wortbildung, der bier zum erftenmal eriheint, 
und ben über die Sapfüqung, der, jept bedeutend erweitert, 
ein Aufßerjt Hares und überfichtlihes Bıld des deutichen Sapbaues 
ewährt. Danfenswert ift auch das in der eriten ey = gleich⸗ 
alls noch ſehlende Wort- und Sachverzeichnis am de bes 
Buches. — Bel zum Teil jo jchwierigen Fragen, wie fie bier 
vorliegen, werden Meinungsverfciedenbeiten nie ganz ausbleiben 
können; im großen und ganzen aber wird man aud) vom ftreng 
wiſſenſchaſtlichen Standpunfte aus gegen die Darlegungen, an 
denen Beionnenheit und Vorurteilslofigfeit befonders zu rühmen 
jind, nichts einzuwenden vermögen. Um fo mehr, meine ich, kann 
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es der Allgemeine Deutiche Spracverein mit Stolz und Freude 
begrüßen, wenn ber auf der Höhe feiner Wiſſenſchaft jtebende 
Berf. der Tätigleit des Vereins an zwei Stellen ſeines Buches 
(S. 31 u. S. 197) rühmend gebenft, und wir werden und darum 
defto leichter zu tröften willen, wenn immer hie und ba jelbit 
wiſſenſchaftlich — Männer, denen es dann aber wenigſtens 
auf diefem Gebiete eben an einem freien wiſſenſchaftlichen Blide 
fehlt — ich nenne als Beijpiel nur Zantbippus (Sandvoß) in 
den Preuß. Jahrbüchern —, mit einer gewifjen fühlen Überlegens 
beit oder fagen wir lieber leidenſchaftlichen Boreingenommenbeit 
unjern Bejtrebungen ihre Daſeinsberechtlgung glauben abjpredjen 
zu bürfen, 

Ejjen. Tb. Imme, 

A. Hausding, Öeheimrat im Saijerlicen Patentamt, Ver: 

beutfhungsmwörterbuh der hauptfädhlichiten in ber 

Fach-, Handeld- und Verwaltungsſprache vorlommen= 
ben Fremdwörter, ein Handbuch für den tägliden Ge— 

braud. Zweite weſentlich erweiterte Auflage. Berlin 1003, 

Karl Heymann. Geb. 3.4. 
Im Fahre 1897 erjchlen von dem gleihyen Berjafjer eine dem 

Rräfidenten des Kaiferlihen Patentamtes gewibmete Denlſchrift 
über die Fremdwortfrage für Behörden, Fachwiſſenſchaft und Ge— 
werbe, nebjt einem Verdeutſchungswörterbuch. Das gegenwärtige 
Fachwörterverdeutſchungsbuch iſt eine zweite, wejentlich erweiterte 
und verbefjerte Muflage jener Schrift. Die frühere Einleitun 
ift weggelajien und durch ein kurzes Geleitwort erſetzt, das a 
die Schönheit unfrer Spradhe und auf unfre Pflicht hinweiſt, 
u beren ————— nad) Kräften beizutragen. War das Wörter- 

ch früher derart in zwei Zeile geteilt, daß fich unter jedem 
Buchſtaben zunäcit diejenigen fremden Ausdrücke fanden, die 
nach Anficht des Verfaſſers bis auf weiteres beizubehalten jeien, 
während dann die unbedingt als entbehrlich anzufehenden Bes 
zeihnumgen folgten, jo find nunmehr alle Fremdwörter rein nach 
dem ABE geordnet. Hlerdurch wird nicht nur dad Suchen weſent⸗ 
fich erleichtert, ſondern auch ein Anlaß zu Mißdeutungen befeltigt, 
wonach die zuerjt aufgeführten Fremdwörter für unerfeplic hätten 
ehalten werden fünnen. Nur einige jener Wörter find nicht in 
8 neue Berzeicdnis mit — weil fie als geſehzllch 

eingeführte Mahbegeichnungen oder aus andern bejtimmten Grün» 
den nicht beliebig durch andere gleihbedeutende Bezeichnungen 
erjegt werben dürfen. Dagegen iſt eine jehr große Zahl von 
Wörtern neu aufgenommen, A daß die im ihrer eriten Auflage 
mwejentlich nur für dem Patentamt nahejlehende Kreife berechnete 
Schrift nunmehr tatſächlich ein äußerſt vielfeitige® und überall 
guten Rat erteilended Verdeutſchungsbuch für Fachwiſſenſchaft, 
Handel und Gewerbe geworben iſt. Wir wünſchen der verbienits 
vollen Arbeit auch in ihrer neuen Gejtalt vecht zahlreiche und an 
ihrem großen Ziele verftändnisvoll mitarbeitende VBenuper. 

Charlottenburg. Rauter. 

Gert Janfjens ChHinafahrten, Neife- und Kriegserleb⸗ 

niffe eines jungen Deutichen. Bon Otto Felfing. (Lohmeyers 

Vaterländiſche Jugendbücherel Bd. 14.) Mit zahlreichen Abbil- 

dungen nad) photographifchen Aufnahmen und nad Zeichnungen 

von Maler Anton Hoffmann. 464 S. gr. 8°, geb. 6.4. Münden, 
J. 5. Lehmanns Verlag. 

Der Erzähler geht von einem fehr verjtändigen Grundgedanken 
aus. Unſere Jungen, fagt er ſich, beichäftigen ſich gern mit der 
weiten ferne; die Robinjonaden und die Andianergejchichten be— 
jengen dad. Warum jollten wir fie nicht lieber in die Wirklich- 

t führen, zu fernen Ländern und Völlern, die für viele deutſche 
Männer der tatfächliche Schauplaß friedlicher, aber auch kriegeriſcher 
Arbeit waren, find und nad aller Wahrſcheinlichteit noch mehr 
fein werden! Es gebt und hier nichts an, was afles dafür 
ſpricht. Kurz, der Gedanke iſt verfländig, die Durchführung, die 
augenſcheinlich auf gründlichen Stenntnijien berußt, iſt es im 
allgemeinen ebenfall$, und unfere 12— 16jährigen werben alfo 
das Buch mit Nuten lefen, db. b. vielerlei daraus lernen, was 
ihnen als künftigen deutſchen Reichsbürgern zu wiſſen dringend 
nötig ift, fie werden e8 aber aud ohne Zweiſel mit größter Luft, 
Befriedigung, ja mit Begeifterung verfchlingen. Denn Ton und 
Geichmart h3 gut getroffen, und wenn das Bild auf ©. 98 (ein 
halbes Dupend gefüpfte Seeräuber, die Köpfe daneben und bei 
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ihnen in gemütlichiten Stellungen ebenfoviel engliihe Beamte 
ftebend), wenn ferner die graufige und graufig bis in bie 2. 
heiten außgemalte Reiſe in der Sänfte S. 456 ff. weggeblie 
wäre (ein Lebender mit einem Toten auf dem Schoße!), jo wollte 
ich dem Inhalte des noch dazu fehr gut gedrudten und ausge— 
itatteten Buches von wegen ber jugendlichen Leſer gern voll zus 
ftimmen. 

Um fo mehr aber ift an ber Sprache ausjufeßen. Es muß 
in einem für Knaben beftimmten Buche ſchon unangenehm aufs 
fallen, dab Fehler und Berjehen vorfommen wie S. 8 megen 
Regen, ©. 185 Träger eines Handkoffers nebſt eines Bündels, 
S. 56 ben er ermöglichen geholfen; ferner nadläjfige Ausdrüde 
wie ©. 82 einfach lächerlich billig, S. 212 furdtbar — fehr, ©. 48 
tiefiges Aufiehen, ©. 126 anders wie, und die Bıldungen ©. 120 
mit Vatern, ©. 175 Herrens, die ſchlechte Koppelung ©. 84 
Europareije, bie finnwidrige Steigerung »unauslöfchlichite und 
das ojt unnüße »desſelben- u.a. Schlimmer noch find zwei 
ftitiftiiche Eigentümlichkeiten, die ſprachwidrige Hauptwörterjeude, 
wie ©. 139 mit Auf-Wacesziehen, ©. 161 mit Etwas: lang: 
famersfahren, S. 391 vom In⸗-die-Luſt- ſprengen, S. 155 am 
»Berbotene Stadte-Tor, und die ganz bejonders häufige Überfadung 
eined nachhinkenden Hauptwortes mit Attributen (Beifügungen), 
namentlih Mittelwörtern, 3. B. S. 90 dem von Säulen ge— 
tragenen, nach vorn zu fait ganz ofjnen, reiches Holzſchnitzwerk 
zeigenden Duergebäubde. 

Vollends vergriffen aber hat ſich der Berfafier ſehr häufig im 
Ausdrud, indem er ohne genügende Nüdficht auf feine jugends 
lichen Leſer 3. B. Schlagwörter der Zeitungsſprache verwendet, die 
dem Knaben mehr oder minder leerer Schall und Klang find, und 
ihn verführen, entweder darüber hinzulefen oder gar fie ſich felber 
als leere Redensarten anzueignen, »Dieje Interefien griffen auf 
umfangreicyere Gebiete über« (S. 112), das tft feine Sprade für 
Jungen; finanzielle Interejjen, Iiterarifche Materialien, primitive 
Europäifierung eines Votals, Formalismus, Zivilifation, Modernis 
tät, Bublitationsorgane, finanzielles Elend, methodijdes 
Studiume uf. ujw., da hört ein Junge überall nur halb hin; 
was dagegen beiſpielswelſe Armut und ſchul⸗ oder planmähiges 
Erlernen bedeutet, um das handelt es ſich in den beiden legten 
Fällen, das würde er erfaſſen. Er weiß nicht oder mur halb, 
was jarkaftiich bedeutet, oder ironiſch, jatiriich, inftinftiv, primitiv, 
reaftionär, konjervativ, ſtoiſch, optimiftiih, infernaliich, abjurd, 
jovial, originefl, nominell, formell ufm. Was vollends ein Ges 
richtöhof der Riten, was Paraphernalien, Geomant, was ein 
geheimnisvolles, bannendes Fluidum ift, da® werden die meiften 
auch nicht einmal ahnen. Dan bemerkt ichon, dag an dem 
gerügten Mangel die leidige Fremdwörterei Anteil hat, aber noch 
nicht in wie großem Maße. Tatſächlich ift das die größte Schwäche 
bes Buches. Da wird agiert, blamiert, redigiert, plombiert, 
armiert, neu⸗ und reorganijiert, fanatifiert, majjafriert, ipezialis 
fiert, projlitwiert, transportiert, herbeicitiert, estortiert, dirigiert, 
tepräjentiert, fpefuliert, präs und referviert, exiftiert, ſympathiſiert, 
im» und deponiert, funktioniert, geftitultert, immer roleder paſſiert, 
injpiriert, affiftiert, tragiert, fixiert, hinausfpebiert, reipondiert, 
—— fontrolliert, projeftiert, promeniert, improviſiert, Pros 
ongiert, amtiert, inhaftiert uff. Zur Abwechslung mit »riefige 
dient gigantiſch, cyflopiih, grandios und vor allem enorm und 
folofjal, aber auch total fehlt nicht. Man reift per et, 
meldet per Eilboten, erfährt per Zufall, und dazu gehört pro 
pro Jahr, pro Boot. Bejonders beliebt ift u. a. »energiih« um 
was dazu gehört; »oder« wird wohl meift mit »refp.« überfept, 
» Momente habe ich über 30 mal, »direkt« über 40 gezäßlt, gerade 
und geradezu, jelbjt und fogar, unmittelbar, dicht, gleich, ſchlecht⸗ 
weg, einfach und unzweifelhaft, alles das heikt unterihiedlos 
»direft« (5.374 direft fühlich, 376 direktefte Lebensgefahr). 
belgiſcher Ingenieur wird Monfieur genannt, —— win 
von dinner (im deutjchen Hub umd Haus), Farewell-dinner 
geiprochen, von Qund und Lunchzeit, Globe-Trotter und Boys, 
don Settlement, Runner, Dffice, drink, fogar Nefreihment: 
Room. Wenn diefe Schwäche no Heute die meiften oder ſeht 
viele unferer Reifenden ergreift, fo werden wir fie doch um Gottei- 
willen nicht auch noch unjern Kindern einprägen wollen, und mit 
der ganzen Gefinnung des Buches wäre das unvereinbar. 

oc) genug, obwohl ſich noch viel fagen life. Die Ber 
ftimmung der Sammlung, in der dad Buch ericeint, und der 
angejehene Name ihres Beranftaiters geben die Erflärung für 
die von uns erhobenen Anjprüce, aber auch die Bürgſchaft, dab 
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der um der guten Sache willen außgeiprochene Tadel einer Neu— 
ausgabe dieſes Buches und allen künftigen Bänden der auch in 
unjrer Beitichrift (99, 17) warın begrüften Jugendblicherei zu gute 
fommen wird. gr. 

Der Trommler von Düppel. Erzählung aus der Norde 
mark von Johannes Doſe. Mit 16 Abbildungen und 1 fars 
bigen Titelbild von Friß Bergen. Münden 1901. 3.4 

Auch aus Lohmeyers Jugendbücderei, der 13. Band, 
für reifere Knaben und Mädchen etwa von 14 Jahren an eine 
vortreffliche Geſchichte, die auf recht vielen Weihnachtätifchen in 
Nord und Süd liegen möge! Auch die Ermwacjenen werden fie 
nicht ohne Genuß und Bewegung leſen. (S. 75 Nibel-Noor ijt 
Drudfehler für Nübel- Noor.) Er. 

Zeitungsſchau. 
Aufſätze in Zeitungen und Beitfchriften. 

The Teaching of the English Tongue. (Bon Konrad 
v. Wiſer.) — New York Herald vom 22. Oftober 1902. 

Es geht eine Verſchlechterung des Engliſchen vor ſich, jagt 
ber Berfajjer, weil die Wörterbuchmacher zu gaftfreundlic find 
gegenüber neuen und wieder auferftehenden Wörtern, die die Kraft 
und Reinheit der Sprache bedrohen. Zwar nicht überftrenge Be- 
wahrjamteit ift am Platze, vielmehr muß ein gewiſſes Eingehen 
und —— von Wörtern ſtets vorhanden fein, um die Sprache 
den zeitlichen Bebürfnifjen gewachfen zu erhalten; aber dieſes Ein= 
und Ausgehen jollte unter der ftrenge einichräntenden Hand eines 
weiſen ar nd fteben. In Frankreich wacht darüber 
die Afademie, in Amerifa aber beugen ſich die Wörterbuchfchreiber 
zu jehr vor den Halbwiſſern und Unwiſſenſchaſtlichen, und fo werden 
immer wieder Wörter ihrer vechtmäßigen Bedeutung beraubt oder 
in neue Anwendungen bineingezerrt; fo werden 3. B. Hauptwörter 
zu Beitwörtern gemacht (to knife, to dynamite), oder wenigſtens 
zu jolchen umgejormt (dovate von donation, burgle und burglarize 
von burglary). Als umnötige Zauthäufungen werden ferner ar- 
restation für arrest und retractation für retract getabelt; gewiſſe 
Schriftjteller wenden diefe Wörter an, und da& ift den meijten 
Grund genug, fie auch anzuwenden. — Die ganz finnlofe Rede 
wendung prominently identified — alfo etwa: hervorragend gleich. 
mäh'g —, die ſchon vor Jahren getadelt worden fei, lebe leider 
nod) immer; fie fei eine von vielen, die man ungeprüft Tag für 

durchichlüpfen laſſe, umd kennzeichne jo recht die ganze nach— 
läſſige Art zu ſprechen und zu fchreiben, die eine Medensart ftatt 
eines jorgjältig gewählten Begriffswortes aufnehme und einen neit- 
belebten Archalsmus oder ein neues Slang-Wort immer wieder 
hole, bis der überhäufige Gebrauch ihm jeden Sinn raube, jo 
dab Ausdrüde wie opalescent und iridescence gerade fo einförmig 
und ſinnlos würden, wie das awful — »ſchrecklich⸗ — der Schul⸗ 
mädchen oder das Gefluche der unteren Stände. 

Aljo drüben dasjelbe Sprach-Elend wie üben! Aber 
aud dort vegt es fich bei diefen Gefchärtsmenihen von Ameri— 
fanem — ein neuer Anfporn ſür das Wolf der Dichter und 
Denker, nicht müßig zu werden in dem Bejtreben um Nein= und 
Gejunderhaltung jeiner Spradıe. 3. €. Wülfing. 

Spradgeihihtliches in der Voltsſchule. Von Johann 
Bendel (Stolberg, Rheinl.).) — Katholiſche Zeitſchriſft für Er— 
ziehung und Unterricht, Heft S—10, 1902, 

Daß Sprachgeſchichtliches in der Vollsſchule möglich ift, zeigt 
ber Berf, durch eine Fülle von Beijpielen aus Wortbedeutungds, 
Boribildungs- und Lautlehre, die freilich nicht alle in der Voils— 
ſchule verwendbar find. An der Zufammenftellung verwandter Mör- 
ter zu Wortfamilien fieht er ein ausgezeichneres Mittel, das Sprach⸗ 
verjtändnis der Schüler zu fördern. Überall will er ftatt jeder 
weiteren Erllärung den finnliben Hintergrund aufdecken und dabei 
nötigenfal® alle Sitten und Gewohnheiten zur Erhiärung heran- 
ziehen oder das Wort in feiner urjprünglichen Form wiederherftellen, 
wo dieſe unfenntlich geworden ift. Auch der Bedeurungsmwanbdel 
mancher Wörter (Verſchlechterung oder Verbefferung, Erweiterung 

1) Hier muß an die trefflicen Arbeiten von Dr. Hißbach 
erinnert werben (Zur Behandlung der Sprachgeſchichte im deutichen 
Unterricht I. u. II T. im 12. u. 13. Bericht über das Lehrerjeminar 
in Weimar 1848 u. 99. Kurz erwähnt Zeitſchr. N 241), die 
Bendel nicht zu kennen ſcheint. Str. 
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ober Verengerung), Wortzufammenjegungen mit verbeutlichenbem 
Butob, Namen, ferner aus der Qautlehre: Umlaut, Erhöhung und 

rechung, Mblaut, der Selbftlautihmwund in Bor- und Nadhfilbe, 
die hochdeutiche Lautverſchiebung und andere Wechſel der Mitlaute, 
endlich Angleihung, Mnähnlichung werden an zahlreichen Beiipielen 
erläutert. Der Rupen ſolcher — liegt darin, daß man ſich 
der ſinnlichen und anſchaulichen Bedeutung der Wörter, die ja 
nad) Jakob Grimm hinter allen abgezogenen auf dem Grunde 
liegt, Har bewußt wird, daß die Wörter in ihrer Zuſammen— 
gebörigteit Har erfannt werben, die verwandten Wörter ſich leichter 
einftellen und jo der bezeicdhnendfte Auzdrud ſchnell und ficher 
gefunden wird. Daß die Kinder dem Gegenitande große Teil- 
nahme entgegenbringen, ift nicht zu bezweifeln, wenn man be— 
benft, welche freude fie an ihren ablautenden Abzählverschen, 
an den Gcnellfprehlübungen mit Sonfonantenhäufung, Vers 
drehung von Namen u.a. m. haben. Es läßt ſich auch leicht 
zeigen, daß in der Volksſchule und gerade hier, wo alle Unter— 
richtegegenſtände in der Hand eines Lehrers vereinigt find, ſich 
Gelegenheit genug zu jprachgeichichtlichen Belehrungen bietet, und 
zwar in allen Fächern, hauptjäclich aber und im Zuſammenhang 
in der deutihen Stunde. Endlich werden ſolche Belchrungen auch 
die Liebe zur Mutteriprache und zum eigenen Volfstum fördern, 
und deöhalb wird ihnen auch in nationaler Veztehung mit Recht 
große Bedeutung beigemefjen. 

Eins müßte aber bei Einführung der Sprachgeſchichte in den 
Unterricht unbedingt gefordert werben, daß nämlich nur die zweifellos 
fiheren Ergebniffe der Wiſſenſchaſt Verwendung finden, dak nicht, 
wie auch in dem vorliegenden Aufiage nur zu oft geichieht, Wörter, 
die in ihrer Bedeutung und Zugehörigkeit noch fehr umftritten, 
ja oft noch ganz dumfel find (Kirchſpiel, Lebluchen, Hirich- 
fäfer u. a, m.) herangezogen werben. Noch weniger zu billigen 
iſt e8, wenn beftimmte Wortertlärungen als die richtigen ange 
geben werden, obwohl ihnen namhafte Forſcher, wie H. Paul, 
geradezu wiberfprechen (Bufchklepper, Fächer, vertufchen, zeugen, 
Faftnadıt), ganz zu gefchweigen von einer Reihe von unrichtigen 
Erllärungen (Haft zu haben, Beden zu Becher, Klafter zu 
Lachter, Kluft zu Schlucht, ftäupen zu Staub, bunt zu binden). 
So finden ſich auch zahlreiche Ungenauigleiten (Elend wohl — Aus⸗ 
land, aber nicht von Ausland, entrinnen doc) gleich ent=trinnen, 
Plapregen wie PBlappatrone von plagen, womit platichen aller 
dings verwandt), insbejondere in dem Abjchnitte vom Wechſel der 
Mitlaute (jo die Darjtelung der hochdeutfchen Yautverjchiebung, 
die Ausdrüde: f verwandelt ſich in ch, b geht in p über, r wird 
zu 8 umgewandelt u. a. ım.). PH. Stoll. 

Aus den Sweigvereinen. 

Aachen. In der eriten Winterverfammlung gab der Vor— 
fipende, Direltor Dr. Geſchwandtner, einen Überblid über die 
eihihtlihe Entwidlung der deutihen Rechtſchrei— 
ag Die Runenſchrift, dad Muſter einer fautreinen Schrift, 
fand leider feine Weiterbildung; die von den chriſtlichen Gelehrten 
und Beamten unternommene Übertragung deö griechiich=lateini- 
ſchen Abeces auf den deutſchen Lautbejtand legte den Grund zu 
den meilten Schäden, an denen unjere Rechtſchreibung von Ans 
fang an gekranlt hat. Der verhältnismäßig lautreinen Schreis 
bung im Ahd. und Mid. folgte die Werwilderung von Sprache 
und Schrift im 14. und 15. Jahrhundert; die Unarten der ein: 
zelnen Mundarten werben berührt, bejonders die eigentümliche 
Screibung der Selbjtlauter am Niederrhein, die noch in vielen 
Oris- und Familiennamen erhalten ift (Kacren, Maestricht, 
Troisdorf, Broich; Joisten, Claessen). Das Wirken der großen 
Sprachmelſter Luther, Gottſched, J. Grimm und der an fie fich 
anlehnenden Gelehrten bat der deutichen Nechtichreibung nicht 
fonderfich zum Heile gereicht, ebenjomenig die Eingriffe der 
Regierungen. Eine gründliche Beſſerung ift mur zu erwarten, 
wenn die Forderungen der PBhonetiter erfüllt werden. 

Hannover. Der Vortrag des Paſtors Warneke aus Braun: 
fchmeig über Wilhelm Naabe hatte am 22. Oftober den Heinen 
Saal Ges Küſtnermuſeums jo gefüllt, daß viele Bejucher wieder 
umfehren mußten. Xiebevoll, und jomeit dies im Rahmen eines 
Vortrags möglich ift, erichöpfend würdigte der Vortragende die 
Eigenart und hervorragende Bedeutung des großen bdeutichen 
Humoriiten an der Hand jeiner Hauptwerle. Den Hauptreiz des 
mit reichem Beifall belohnten Vortrags bildeten allerlei Mits 
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teilungen, die der vertraute Freund des Dichters aus deſſen Leben 
und über feine Perſönlichleit machen konnte. 

Hörde. Am Dftober hielt Oberlehrer Sartori aus Dortmund 
einen von ber leider nicht gerade zahlreichen Zuhörerichaft dankbar 
aufgenommenen Bortrag über: Einige weftiäliiche Volks— 
Überlieferungen. ſprechungsformeln, Serenglaube und 
Spulgeſchichten/ Umzlige, Feitieiern und Hodhzeitöbräuce, endlich 
der den Tod betreffende BVollsaberglaube, das waren die Haupt: 
gegenftände der Betrachtung, die an die nächſte Nachbaricait 
unjerer Stadt anfnlpfte und in den gegenwärtigen Bräuden und 
Formen die Hefte uralter Zuftände aufwies, 

Kaffel. Die diesjährigen Winterveranftaltungen werben Info- 
Dr von denen ber legten Jahre abweichen, als beichloffen worden 
ft, die Zahl der »amilienabende« einzuſchtrünken und dafür zwei 
öhere » Vortragsabende · zu veranftalten, die gegen ein geringes 
Intrittögeld, — aber auch Nichtmitgliedern, — zugänglich find. 

Bon berufenen Künjtlern ſollen einzelne größere Dichtungen ober 
Auslefen aus abgegrenzten Dichterkretſen vorgetragen werden. 
Am 17. Oltober, dem eriten »Wortragäabende«, ber recht zahl: 
reich befucht war, trug der Schaufpielleiter des Stadtiheaters in 
Köln Dr. phil. Ostar Kaiſer den Urfauft vor. Mit andädıs 
iger Stille lauſchten die Zuhörer dem wahrhaft künſtleriſchen 

ortrage bes heirlichen Dichterwerls, das ſchon in feiner uriprlin« 
lichen Form den Stempel eines Meijterwerts trägt. Rauſchen— 
der Beifall dantte dem Künſtler, der, unterjtügt von einer flangs 
vollen und bieglamen Stimme, durch deutliche Ausſprache, tiefes 
Empfinden und icharfe alien per die namentlich auch bei 
den Frauenſtimmen ſehr deutlih und doch mahvoll und fein- 
finntg abgetönt bervortrat, den Zuhörern einen wahrhaften Aunfts 
genuh bot. Am 25. November wird ein größerer »Unterhaltungss 
abend« folgen; im Januar wird die Hauptverfammlung mit 
anjchließendem » Famitienabend«, im Februar der zweite »Bors 
tragsabende ftatifinden. Den Abſchluß joll im März ein Fami— 
llenabend lediglich launigen Anhalts bilden. So wird allen 
Wünjhen und Geihmadsrichtungen Rechnung getragen. 

Köln. Auf Beranlaſſung des hiefigen Zweigvereins trug 
Dr. Kaifer, biöber Mitglied des Kölner Staditheaterd, am 
25. Oftober tn der biß zum lepten Plage befepten Aula der Handelö- 
hochſchule den IM. Teil der Ajchnieiihen Dreftie, die 
Eumeniden oder die Verſöhnung, vor und brachte in edeliter 
Auffafiung der Dichtung Ihre erſchütiernde Wirkung mit dem jrieds 
lid) austlingenden Schluſſe zu voller Geltung, Im Frübjahr 
batte Dr. Waifer an derjelben Stelle den II. Teil der Dreitie, 
die Ehoöpboren oder das Totenopfer, mit gleichem Erfolge 
vorgetragen. — An der YJull/Mugufts Nummer der Zertichrift iſt 
In dem Verzeichniſſe ber weigvereine umd der gejchäfteführenden 
Vorfiandsbenmten irrtümlich der Schabmeilter des Zweigvereins 
Köln, Karl von Tbenen, als Schriftführer angegeben worden. 
Seit dem 30. Mai 1902 liegt das Amt des Schriftführers in den 
Händen des Seminarichrers J. Schneider, Gereonftraße 15. 

Liegnig. Im Oktober ſprach Oberlehrer Dr. Seiffert über 
Die Fauftfage und Goethes Fauſt vor einer zablreichen 
Zuhðdrerſchaft, die feinen nad Form und Inhalt vollendeten Bor: 
trag mit geipannter Auſmerkſamleit und reichem Beifall belohnte. 

London. Die VBerfammlung, die der Vorjtand auf Samstag 
Abend, 5. November, nad) Sends Hotel, Finsbury Equare, 
einberufen bat'e, war jo zablreich beiucht, daß ſchon bald der 
toße Saal von VBereindgenofien umd deren Freunden dicht ge— 
Tin war. Im geicäftlien Teile wies der Borfiger, Prof. 

r. Alois Weih, zumähit auf das jtettge Anwaächſen des 
Vereins bin, dejien Mitgliederzahl feit Anfang dieies Jahres um 
100 gejtregen sei, fo dab wir jept 459 Mitglieder zäplten und 
den viertgrühten Zweigverein bildeten. Dann teilte er der Vers 
fammlung die Veichlüfle mit, die der Borftand wegen einer 
erweiterten Qätigfeit des Vereins gefaht batte. Beſonders jeien 
bier bervorgeboben die Errichtung von Büchereien in den biefigen 
deutichen Volloſchulen, fowie die Ausiepumg von Breifen auf 
Grund von Prüfungen. Alsedann bielt das Borftandsmitglied, 
Dr. 6. Krauſe, emen fejleinden Vortrag: Streifzug in das 
Gebiet der deutichen Bilderiprade. Die nadı Inbalt und 
Form gleich bervorragenden Ausführungen des Vortragenden ern: 
teten langanbaltenden, woblverdienten Beifall. Allſeitig wurde 
dem Wunſche nad yortiegung des Vortrags Ausdrud gegeben. 
Darauf rih Her Schaufpieler Mar Sylge, den Bereinsgenofien 
durch fein Iderbreiti bereits woblbefannt, die Verfammlung dur) 

feine trefflihen ſcherzhaften Darbietungen 
und raufchendem Beifall hin. Much rau 
zur Ergöpung der Anmwelenden bei. Die Mitglieder blieben dann 
noch bis zu vorgerlidter Stunde gemütlich bei Scherz und Tanz, 
vereint, und alljeitig hörte man nur Äußerungen der Befties 
digung über ben genußreichen Abend. 

Neichenberg. Der Ausſchuß unſeres Zweigvereins hat dem 
Beichluß gefaßt, der Deutichen Dichter-Gedächtnisſtiftung mit 
einem jährlichen Beitrage von 10 $. beizutreten. An der Vor: 
feier der Enthlillung des hieſigen Jahndentmals, zu defien Er— 
richtung der Verein eine angemefjene Spende bewilligt hat, bes 
teiligte fi der Ausſchuß durch Entjendung einiger Mitglieder. 
Brot Stang! hob bei biefer Gelegenheit Jahns Bedeutung 
für das deütſche Spradtum hervor. Ganz erfreuliche Erfolge 
haben wir in der Berdeutichung von Geſchäftsanzeigen erzielt. 
In jüngster Zeit find wir auch an die Bapierhändler Reichenbergs 
mit dem Erjuchen herangetreten, bei Neuberftellung von Schildern 
für Schulhefte die auf dem bebrudien Rande diejer Schilder vors 
—— Fremdwörter, wie Requiſiten, Artilel, vermeiden zu 
wollen. 

Tetſcheu⸗Bodenbach und Umgebung. In der Oktober » Sigung 
ſprach Prof. Mahner Über die dem Kampfe gegen das 
Fremdbmwörterunmweienzuziehenden Grenzen. Er verlangte 
erftens Schonung für die gelehrten ſachwiſſenſchaſtlichen Ausdrüde, 
die, allen Stulturvöltern gemeinfam, teilweife einen Eriag der eins 
heitlichen Gelehrtenſprache von ehedem bedeuteten. Verdeutſchungen 
wilden hier nicht nur zu Mißbildungen führen, ſondern aud) 
ichädlich wirken, wie die Tſchechen, die die chemiſchen Ausdrüde 
überjept haben, das durch Nichtbeachtung bühen. Sodann würden 
im faufmännifchen Leben Fremdwörter von Kaufleuten und Volt 
verlangt, und es gehe beöhalb nicht an, fie in den faufmänniichen 
Schulen durch deutiche zu erſehen. Schließlich könne man es auch 
mandem Schriftiteller nicht verübeln, wenn er ein furzes Fremd⸗ 
wort einer umfangreichen Umichreibung vorziehe, der beſſeren 
Wirkung wegen. An dieſe Ausführungen nüpfte fich ein zwei⸗— 
ftündiger, überaus reger Deinungsaustaujd. Man gelangte zu 
dem Ergebniſſe: In der Wiſſenſchaft ift auf alle Fälle zu fordern, 
daß die Fremdwörter dort, wo jie jid) an das Volt wendet, durch 
deutſche erjept werden. Den lauſmänniſchen Fremdwörtern kann 
bier bei uns vielleicht noch eine gewiſſe werbende Kraſt zus 
geichrieben werden, im Meiche jedoch, das uns in vieler Beziehung 
einen vollgültigen Beweis für die Entbehrlichfeit der Fremdwörter 
liefert, haben ſich auch bei Kaufleuten deutſche Ausdrücke vielfach 
ichon joweit eingelebt, daß die fremden nicht mehr verjtanden und 
gewünſcht werden. Bezüglich der Schriftiteller, weldde ohne 
»Schlager« im fremden Gewande nicht auszufommen vermögen, 
wird auf die Tatjache hingewiejen, daß unjere größten deutſchen 
Dichter in einer an Fremdwörtern reihen Zeit bemüht waren, 
ihre Sprache rein zu erhalten. — Unfer im Jahre 1901 mit 50 Mit 
gliedern gegründeier Zweigverein zählt heute 142. 

Troppan. An einem namentlich aus Lehrerkreiien pen 
beſuchten Bortragsabend im Ottober ſchilderte Brof. E. Reinih 
aus Ratibor »Die Normannen und ihre Fabrtene. Die 
ſchlichte und fefielnde Darftellung wurde mit großem Beifall auf 
genommen. 

u größter Heiterkeit 
ylge trug erheblid, 

Brieftaften. 
Herm 4. * .., Duisburg. Nach dem Grimmſchen und 

dem Heyniihen Wörterbuche verftand man früher unter » Herz 
wafler« aud die Gılle oder die mit Galle vermengte Flũſſigleit. 
die ſich bei Erbrechen oder efeindem Aufitohen zeigt. Schmweijt- 
rich bezeichnet e& nach Stalders Idiotilon das — oder 
vielmehr eine Flüffigleit, die bei einem leeren Magen durd das 
Erbrechen herauminnt. Daher dann vom Sodbrennen die volle 
tümlicen, 4 ®. bei Hebel vorfommenden Wendungen: »das 
Herzwafler lief mir« und —— Wie das Sod⸗ 
brennen mit dem Serzen aujammengebradht wurde, zeigt auch 
folgende Stelle aus Seh. Frands Buch von der Trundenhant 
1531, die wir dem Heyniſchen Wörterbuche (unter Sod) ent: 
nehmen: alsdann kopt in (= ftöht ihnen) der wein auf, stolst 
in an das berz, prennet sie der sodt. Das Volt hat ja feine 
eigenen Voritellurgen von dem Weſen und den Rerritungen 
der Körperteile Näheres finden Sie vielleicht in Höflers deutichem 
Kranfheitsnamenbude 1899. — Das »Ealamanderlalen«, 
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fih in Grimms Deutſchen Eagen I, 39 neben einem Schwerte 
und einem güldenen Ringe als wertvolle Gabe eines 3 
findet, auf der das Glüd der gräflihen Familie von Hoya 
ruht, vermögen wir nicht fiher zu erklären. Vielleicht hängt es 
mit dem Feuergeiſte »Salamander« zufammen und ift ein umvers 
brennlihes oder gegen Feuer jhüpendes Gewand. Dafür künnte 
fprechen, dab der Aöbeit, den man auch früher fchon zu un— 
verbrennlichen Dochten verwandte, in der alten Bergmannsſprache 
als »Salamanderhaar« bezeichnet wird. 

Herrn H. W...., Köln Sie erflären die auf Ep. 268 au 
geſprochene Vermutung, daß »Flantihee eine Nebenform von 
Flatſche· fei, oder vielmehr die diefer Annahme zu de liegende 
Borausfegung, bak > rlantiche« ein deutfches Wort jei, mit großer 
Entſchiedenheit für irrig und meinen, es fet vielmehr aus dem 
rer flange, flanch entlehnt. Wir können uns diefer Ans 
fiht nicht anschließen. »Flantſche« ift in feiner nichttechnifchen 
Bedeutung (— Stüd, Lappen, Fleiſch) fiher ein deutiches Wort; 
Belege dafür aus dem 17. Jahrhundert bietet das Grimmſche 
Wörterbuh. Begrifflich fteht gewiß nichts im Wege, die heutige 
technijche Bedeutung (Stüd zur Verſtärkung einer Wand, vors 
ftehender Rand) daraus abzuleiten. Das aber wäre möglich, daß 
das engliſche flange Einfluß auf dieie Bedeutungsentwidlung 
ehabt hat. Deshalb wird man »Trlantihe« aber noch nicht als 
ehnwort bezeichnen dürfen, jo wenig wie 5. B. »Blod« in der 

Bedeutung » Häuferviertele, obwohl diefe Bedeutung dem engliſch⸗ 
amerifaniichen block nadjgebildet iſt. Eine fihere Beantwortung 
der Frage mühte fih auf eine gründliche Unterfuchung der Ge— 
fchichte des deutichen wie des engliichen Wortes ftüpen. 

Herm ©... ., Köln. Bir danlen Ihnen beitens für bie 
freundliche Mitteilung zu Sp. 268, dab in der fünften Auflage 
von Dudens orihographiicdem Wörterbuche (1898) ⸗Flandt ſche · 
aufgeführt ift, mithin beide Screibweilen für zuläjiig erllärt 
werden. Wir hatten eine ältere Auflage zur Hand, in ber das 
Wort noch fehlt. Für »mahgebend« aber in Fragen der Recht- 
ichreibung halten wir Duden allerdings. 

Herm B. Bl. . . . Wilmersdorf. Sie nehmen Anſtoß an 
der auf Sp. 334 vorlommenden Wendung »anfangd Dezember« 
und verlangen dafür »Anfang Dez.«, während — 
alleinſtehendes Umſtandswort ſei. Es iſt zuzugeben, daß dieſe 
Scheidung weitverbreitet tft; auch Heinge in jeinem Sprachhorte 
S. 20 verlangt: »Anfang Januar (aber: anjange)e. Anderſeits 
wird aber die Durchführung der Wesfallform für beide Fälle 
duich Geſchichte, Grammatit und Spradigebraudh empfohlen, 
Früher fannte man mur »anfangs«, jo bei Maaler 1561: »an- 
fangs des Abendse. Das Zeichen ded Genitivs der Zeit weg⸗ 
zulajjen ober, wenn man will, bufür einen Wem- oder Wenfall 
ober richtiger wohl einen unbeftimmten, unerfennbaren Fall ein= 
zuſetzen, ijt eine Sprachneigung der Neuzeit, die man, wo es 
noch möglid fit, befämpfen ſoll. In unjerm Falle iſt aber 
dieje Neigung noch keineswegs zu einem feften Sprachgebrauche 
eworben; ſehr ag Mer gelagt: »anfangs ber Woche, anfangs 
ejes Jahrese uſw. Wiehl jagt: »Unfangs Augujt«e. Es empfiehlt 

alio, diefen guten alten Gebrauch feitzuhalten, ohne bag man 
eshalb Form »Anfang Dezembere für falſch erllärte. Ein 
Unterfcheidungsbeditfnis aber (anfangs: Anfang Dez.) liegt nicht 
vor. — Daß wir dad Wort »ftattfinden« möglichjt vermeiden 
jollten, weil davon »bie berühmte jtattgefundene Verfammlung 
bergeleitet wird«, leuchtet uns nicht ein. Wenn man Wörter ver: 

foll, die andere falich anwenden können, mühte man fehr 
ſchweigſam merben. 

Ham K. W. ... Karlöruhe Das Wort »bufper«, das 
in Scheffeld Trompeter gebraucht wird (das Herz blieb ——** 

ört der alemanniſchen Mundart an und bedeutet: munter, le 
de , rührig. Es wiıd ; B. von Vögeln gern gebraudjt, jo bei 
Hebel: »fie werben fo buiber und frohe. — Das ebenfalls bei 
Scheeffel vorfommende »Schlegel« (»bringt mir... 'nen Schlegel 
alten Weined«) bezeichnet ein bauchiges Weingefäh, nah feiner 
Ähnlichkeit mit einem Schlegel (— €). Uuch dies Wort iſt 
in dieſer Bedeutung alemanniſch; ſchwäbiſch ift »Schlegel« eine 
Flache mit engen Palk, ichtweizeriich » Schlegeli« oder »Shlägels 
flafhe« eine kurze dide Flaſche — Das alte »Model«, aud 
»Rot(t)el« bezeichnet eine Papierrolle, Lite, Urkunde. Es ijt 
das mittellateinifche rotulus, von dem aud) das franzüfiiche rüle, 
unſer »Rolle« jtammt; aljo »Rodel« ganz = Rolle. »Einung« 
ift in der alten Rechtsſprache ein Übereintommen, ein Vertrag, 
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eigentlich das, worüber man fi geeinlig)t hat. So erflären ſich 
bie Worte Scheffels: »alſo ift’3 in unjern Moden, iſt's im 
Einungsbuch zu leſene. — Wenn Hansjatob jchreibt: »er war 
in alleweg ein rebliher Mann« u. ä., jo bedient er fi) bamit 
eined Auedrudes, der früher, beionders im 16. (Luther, Hans 
Sachs) und 17. Zahrhundert viel gebraucht wurde, noch bei 
Wieland vorlommt und ſich in der Vollsſprache bes fübiweftlichen 
Deutichlands wohl bis heute erhalten hat. Die Formen fhwanten: 
»in allwege, in alleweg, in allweg«, eigentlich »in alle Wege«. 
Häufiger ift die fürzere Fafjung ohne »in«: »allewege, allmege, 
allwege. Die Bedeutung hat fi von »überalle nad »immer« 
und »durhaus« bin enſwickelt. Als guter landichaftliher Aus- 
drud Hat »in allemeg« nicht nur »irgendwelche«, jondern volle 
Berechtigung. 

HermL,R...., Oberdrauburg. Schmeller Bayer. Wörter 
buch I, Sp. 676 erklärt » Drifte« = Haufen (von Holz, Heu u. dgl.) 
für beijer ald»Triftee. Bei Bergnamen wie »Hochtriften, Driften- 
ſpihe · wird man ſich an die amtliche Schreibung zu halten haben. 

Herrn 6. 9...., Göttingen. »Gnt« ift im allgemeinen 
dad, was jeiner Beitimmung voll entipricht, was feine gehörige 
Volltommenheit bat. Um aljo den Wert eines Weines zu bes 
zeichnen, jagt man: »der Wein ift gute. »Echön« ift zumäcjit das, 
was durch jeine Form dem Auge gefällt, wird dann aber auch 
auf das Gehör bezogen (es Klingt jchön«), ja auch auf Geruch 
und Gejchmad (»e8 riecht, ſchmeckt jhön«). Dieje leptere Uns 
wendung ijt aber im weſentlichen mur norddeutſch. Was dem 
Norddeutichen schöne ſchmeckt, jchmedt dem Süddeutjchen »gut«. 
»Ein jchöner Weine ift alfo eim folcher, der uns durch jeinen 
Geſchmack oder jonftige Eigenſchaften gefällt. Mithin läßt fich 
beides fagen: »der Wein iſt gute und »der Wein ift jchön«, allers 
dings mit einem feinen Bedeutungsunterſchiede. [Nennen wir den 
Wein »gute, jo ijt das ein Urteil des prüfenden Verſtandes, 
der den Wein in vollem Cinflange findet mit den an ihm zu 
itellenden Anforderungen; nennen wir ihn »fchöne, jo drückt ſich 
darin bie Befriedigung unſres Empfinden® über den mohl- 
gefälligen Geichmad aus. »Gute jagt der Kopf, »Ihön« das Herz 
oder, wenn man will, die Zunge. 

Herrn B. W. . . . Erfurt, Wir ſtimmen Ihnen von ganzem 
Herzen zu, wenn Sie ben »endlos und maßlos zuſammengeſetzten 
Hauptwörtern, bie man als Wortriejen, ja Wortungeheuer bes 
zeichnen müßte, den Krieg erllären. Denn es zeugt in der Tat 
von wenig Geſchmack und auch von wenig Rückſicht auf ben Lejer 
und Hörer, wenn man alle möglichen Begriffe in ein Wortganzes 
bineinpreht, als ob es fo fein müßte. Gewiß iſt die urn 
Zuſammenſetzungen zu bilden, wie Sie mit Recht jagen, ein Bor: 
m; unfrer Sprade. Aber biefen Vorzug einfeitig ausbilden, 
eißt ihn aufheben, ja in fein Gegenteil verwandeln. Daß das 

Wort ein leicht überfehbares Ganzes fein muß, ift eine unerläß- 
liche —— die bei mehrfacher ——— beſonders 
längerer Einzelglieber vernachläſſigt wird. Was von dem Sape 
gilt, da er leichtfahlich und überfichtlic fein ſoll, gilt auch von 

m Worte. Die Blütenlefe aber, die Sie und aus Zeitungen 
der legten Jahre zugufenden die Güte hatten, zeigt, daß leider 
recht viel gegen jene Forderung gejündigt wird und zwar in ver- 
ſchiedenen Kreifen, bejonders in der amtlichen Kanzlei, im Ge— 
ichäftsleben und in der Preſſe. Dort wird uns eine »Gemeindes 
Einlommenfteuer: Benahridtigunge aufgetifcht, hier eine 
⸗Feuerungsmaterial-Einkaufs-Genoſſenſchaft« und ein 
A ea ee Die Binde- 
ſtrichelchen find zwar geeignet, den Augen die Überficht ein Hein 
wenig zu erleichtern, aber die Schwerfälligfeit des ganzen Wortes, . 
wenn man es noch Wort nennen will, wird dadurd nicht im 
mindeften aufgehoben. Wie leicht laffen fich diefe Wörter zer: 
legen und mit Hinzufügung einiger Meiner Wörtchen mundgerecht 
machen! Warum nicht: »Reflamevorbang für das Neidhs- 
ballentheater, Genojjenihaft zum Einlauf von Feue— 
rungsftojfen«e? Faſt jcheint ed, ald ob manche Leute ſich 
auf die Erfparung eines »des« oder »von« etwas zu gute täten. 
Gewiß ift Sparjamkeit eine Tugend, aucd beim Sprechen und 
Schreiben, aber nur da, wo fie am Blake iſt. Und diejelben Leute 
find da, wo fie es jein follten, durchaus nicht ſparſam mit ihren 
Worten; das zeigt zur Genüge die oft fo mortreiche Breite im 
Anıtss, Geichäftds und Zeitumgäftile. Es wird wohl noch lange 
dauern, ehe Wortungetüme, wie die oben angeführten, aus ber 
deutichen Sprache verſchwinden: aber wir wollen uns dadurch 
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nicht entmutigen lafjen und immer wieder auf den Mikbraud 
hinweifen. Wir danten Ihnen herzlichſt für Ihre freundliche Zus 
fendung und möchten Sie nur noch aufmerfjam machen auf ein 
ihon früher (Jahrg. 1900, Sp. 20) Hier angezeigtes launiges 
Hefichen: »Zu Hilfe gegen den Wortzufammenziehungsbeftrebungss 
bacillus«, defien Verſaſſer nun freilidy wieder nach der anderen 
Seite zu weit geht und in feiner Beitfchriit »Wein Börje« nicht 
einmal diefe beiden Wörter und ebeniowenig ähnliche, wie: 
>Hagel Wetter, Ernte Nusfichten, Lebens Wahrheit, Palmen 
—— Poſt Amt, Flaſchen Bertauf« — — — 
will. . ©. 

Her €. $...., Trier. Wenn in Trier Winzer durch bie 
Beitungen ihre Trauben ihar zum Bertauf anbieten und in ben 
aderbauenden Gegenden des Niederrheins das Landvolk allgemein 
von Weizenſchar, Haferſchar um. ober auch einfach von ber 
Schar ſpricht, jo lebt darin das mittelhochd. Wort schar in jeiner 
alten —- » Schmitt, rg Fe überhaupt »Ertrage 
fort, von der M. Heyne in jeinem Wörterbuche ausdrüdlich jagt, 
fie wäre außgeftorben. Diefe Anwendung bes. Wortes bes 
greift fich leicht aus feinem Ihnen befannten Zuſammenhange 
mit dem Beitwort scheren, dem urſprünglich der Sinn jchneiden, 
zerhauen (die Scharte!) zu Grunde liegt. Verkauft man alſo die 
»Scare (dad Schneiden, den Schnitt), jo heißt daß, wie es in 
Trier und am Niederrhein auch verjtanden wird, die Trauben 
auf dem Stode oder die Frucht auf dem Halme, die der Käufer 
dann zu ernten bat. 

Herrn 8.9... ., Berlin. Das Wort Epan iſt ſchon vor 
Einführung der fogen. Putikamerſchen Nechtfchreibung in der Regel 
fo, alfo ohne h, geichrieben worden, auch 5. B. von Adelung und 
Campe. Die Herkunft des Wortes it weiter rüdmwärts nicht auf- 
elärt, weil jid) in den urverwandten Spracdyen keine Spuren 

Anden. Aber die mittelbochdeutiche Form spän, das niederländ, 
spaan, da8 engltiche spoon (Löffel), die auf gemeiniame Quelle 
mit mihd. spät (mwahricheinlich neuhochd. Feld⸗ ſpat) ſchließen lafien, 
machen unzwenelhaft, daß die gelegentliche —— eines h 
bier bloß Dehnungszeichen geweſen iſt, wie wir es in Kahn, 
Hahn, Mohr u. a. noch ſchreiben. 

Herrn ®...., Greifswald. Sie halten die Sp. 332 voriger 
Nummer beiprohene Wendung fi freuen zu für niederbeutichen 
Uriprungs; denn niederdeutich ſei »up⸗« ım biejer Verbindung 
anz ausgeichlojien und heije es nur: it freu mi to. Das 
at viel Für fich und auch die Ep. 230 angeführte Luther— 
ſtelle brauchte dem nicht entgegen zu fein. Auffällig bliebe nur 
das von Sanders aus Hebel und den fliegenden Blättern belegte, 
aljo fübdeutjche »Freude zu«, das er als in Bayern ujm. üblıc 
bezeichnet. 

Düffeldorfer — Die Vertretung des Wesfalles (Benitivs) 
durch »von · iſt zuläflig bei Städten und Ländernamen (König 
von Preußen), fie wird hier wie bei allen andern Hauptwörtern 
notwendig, wenn feine erfennbare Form für den Wesfall vors 
handen H (Paris, Pialz, Tabarz, in Anweſenheit von adıt 
Mitgliedern). In allen anderen Fällen aber ſoll man ber oft 
mihbrauchten Berwendung dieſer Umſchreibung entgegentreten, 
und fo it in Ihrer gerichtlichen Mitteilung der Ausdıud » wegen 
jchwerer Beleidigung von mehreren Polizeibeamten« durdaus an- 
ftöpig. Negelrecht wäre aljo, was Sie als bei Ihnen auch ges 
brãuchlicher bezeichnen: »wegen ſchwerer Beleidigung mehrerer 
Bolizeibeamtene. Ausführlihere Auslunſt können Sie darüber 
bei Matihiad »Spradjleben und Spracichäden«? Seite 49 und 
149 ff. und in Heinges »Sprachhort«e Seite 643 erhalten. 

Henn ©. L. ©. Abraham 6. Preiburg. Sie fhreiben 
und unter ber Überfchriit »Engländerei Überall: Wir jahen 
neulich veranügt beim Frübftüid, als die Poſt ein Päckchen bradyte. 
Abjender Paul May, Berlin. Röcamier Nr. 7, Nr. 8 u. f. w. 
ftand auf den Schachteln zu lejen, in denen ſich Probezigaretten 
befanden. Man ftedte fich gleich ſolche an, lobte fie und — be= 
lächelte die äußere Ausitattung der Sendung. Trade-Marke war 
da zu lefen und registred, anſtatt Trade-Mark und registered 
oder gut deutſch »Wlngetragene Schupmartee. ch lachte mit 
über die Berfehriheit, und doch tat es mir, dem Deuiſchen, bitter 
leid, dab; man fi) darüber Iuftig machen fonnte. Ih nahm 
mir vor, mich über dieſe Torheit bei dem Allg. D. Spradverein 
zu beflagen, damit er fie an den Pranger jtelle. — Das möge 
hiermit geſchehen jein! 

sam W.. .. Weiel. Eine bis auf die —— ganz 
franzöſiſch abgefaßte Speifelarte führen die Königl. Kurhäuſer in 
Schlang-nbad. Die frage, ob bejonders viel Franzoſen zu ben 
Gäjten gehörten, wurde ausdrücklich verneint. Die Karte jelbit, 
die augenſcheinlich von der Hentellihen Gehrfellerei geliefert ift, 
trägt aufgedrudt die qut deutiche Auffchrift Speijenfolge, die alfo 
mit dem folgenden Jeudi le 21 Aout(!) 1902 uff. ebenfowenig 
übereinftimmt, wie dieſe Ausländerei für ein gefundes Schicklich 
feitögefühl mit der Eigenihaft Königliher Kurhäuſer. Die 
Leitung dieler Häufer könnte ſich die Geſchichte zu ur nehmen, 
die über König Friedrich Wilhelm III. auf Sp. 348 diejer Nummer 
erzählt ift. . 
v G. . . . Mahen Die Belanntichaft des Leipziger 
Weinhändlers, der ſpaniſchen Wein verihidt und be&halb jene 
Kunden mit Sennor anredet, tft uns leider entgangen. Bir find 
aber erfreut genug über Ihren beim Bolte fogenannten »mwäljchen 
Bäder« in Machen, der, weil er beigiihes Landbrot bädt, es für 
Ehrenpfliht hält, auch — Rechnungen franzöſiſch zu ſchreiben, 
natürlich mit Fehlern, die Aachener darauf mit Mr. anzureden, 
Aachen felbftverftänblid Aix-la-Chapelle zu nennen und für jeine 
Perfon als Boulanger und J. G. J. Fabritius succeseur(!) ftol 
auf alle deutihen Bäder herabzujehen. 

em F. L. ... Berlin. Der Stammtifh im gaftlichen 
König von Preuhen« zu Marienburg (val. Sp. 332 vor. Nr.) 
wird fich freuen, daß die lächerliche Gngländerei aud in der 
Neihehauptitadt vortommt. Felıx & Sarotti, Sole agent for 
United Kingdom: Mr. A. G. Harwood London zeigen in einem 
neu erjchienenen Blatte, »Das bilfreihe Berlin« benannt, 
an: Sarotti trademark is a guarantee of Exoellence in — 
Chocolates. Cocoa Purity guaranted. Malt-Oats- Coooa. High- 
elass Confectionery ufm. Das Beichäft befindet fich in der Leip⸗ 
ziger Straße, »nmear Leipziger Platze«, alſo ſehr bequem für den 
Vertehr. Hecht gut ift aber auch die Nähe der » Deutichen Schofo- 
lade von Theodor Hildebrand«e. Wer nit an der engliichen 
Krankheit leidet, fann ſich alfo helfen. Ob Felixt u. Sarotti 
immer in engliicher Jade gehen? Oder halten fie es etwa nur 
bier für ongemefien umd vorteilhaft, der »Adelö-, Finanz- und 
Geijted- Anftohratiee gegenüber, für deren »Wohltärigteitöbejtre: 
bungene das neue hart in Fremdwörtern und Lafaiendeutich 
machende Blatt ein » Gentralorgan« werben will, um alle Leute, 
die es angeht, darüber zu belehren, »welche fromme oder jegens- 
reihe Wirtjamkeit von (ganz fett gedrudter!) höchſter Stelle 
protegiert«e wird? Jedenfalls dürften um jo weniser 
an ber engliichen ng 3 Wohlgefallen finden, je mehr unter 
den brei gq-nmannten Sorten von Wriftofratie wirtlich vornehme 
Menicen find. 

Heiteres. Es ift ein alter Wiß der fliegenden Blätter, der 
da jagt: »Merkwirdig, wie die beiden Brüder fich ähnlich jeben, 
namentlich der eime.« Daf dergleichen aber auch in allem Emit 
möglich ift, habe id zu meinem Erftaunen jüngft aus der von 
J. Lohmeyer berausgegebenen Deutſchen Monatsichrift erfahren. 
Hier ſteht Bd. I, S. 803 zu lefen (Hermann — iſt der 
übeltäter): »ſie äußerten, es ſei merlwürdig, daß e Leute 
noch immer fein Paar geworden ſeien. Sie paßten fo vor— 
trefflih zufammen, jie befonder#, weil die Baronefje gleich- 
fans Muſit liebte und übte.« 0. B. 

Als ganz ebenbürtiges Gegenftüd zu dem höflichen Raud- 
verbote in Graz und Marburg (Sp. 334 vor. Nr.) verdient eine 
Barnungstafel am Eingange der Innbrüde in der Stadt Wafler- 
burg in Oberbayern auch weiter befannt zu werden. Gie lautet: 
Im Interefje der öffentlichen Ordnung und Sittlichteit lann das 
Nblajjen der natürlihen Bedürfnifje bier in feiner 
Weife geftattet werden.e In kemer Weite? Was mag die hohe 
Polizei damit meinen? Zt etwa eine Kleinkinderſchule in der 
Nähe oder werden aus einem andren Grunde bejonders viel Heine 
Velen über die Brücke gebracht, bei denen »das Ablaſſen der 
natürlichen Vedürfnifie« noch zuweilen in bejonderer, fpäterhin 
nicht mehr gewöhnlicher Weife vor ſich geht? 

Geſchäftlicher Teit. 
In Janowitz (Bez. Bromberg) ift ein neuer Zweigverein 

ins Leben getreten. 
Der Zweigverein Königftein (Taunus) hat ſich aufgelöft. 

D. Sarrazin, Borfipender. 
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Harzer Loden | Bad Salzsehlirf Sartteiu- 
wasserdicht Rheumatismus, Steinleiden. 

a m } 
| 

umermählie u t —— | 
Anküindigungen des Bades, ein Heft ärztlicher 
Bekundungen über erzielte Hallerfolge sowie 
Gobrauchsanwelsung zur Trinkkur, welche, 

ragen. ' ohne das Bad zu bosuchen und 

Berrenioden von baan, [202] | Yarlat hal, (rarden Kiki yaraziı Gurdh Ce Bake-Yerwaitng. 190] 
— u Geräte fest. Bu Als Weihnachtsgeſchent wird empfohlen ag 

Louis Mewes, Deutfcher Sprache Ehrenkram. 
— Ion Mr. 116. Was die Dichter unferer Mutterſprache zu Liebe und zu 
Soden -Epezinl-beicät. Zeide fingen und ſagen. 

Ungebunden 2,40 4, gebunden 3 .#. 

Einladung zur Dorausbeftellung auf das Inpaltsverzeihnis der Zeitſchrift des 

Allgemeinen Deutihen Spradvereins 1886 — 1900. 

Das Inhaltsverzeichnis der Zeitſchrift des Allgemeinen Deutſchen Sprachvereins, der Wiſſenſchaftlichen 

Beihefte und ſonſtiger Veröffentlichingen des Vereins (1886 — 1900) wird um Neujahr 1903 im Verlage bes 

Allgemeinen Deutſchen Sprachvereins erſcheinen. 

Sowohl die Zeitſchrift des Allgemeinen Deutſchen Sprachvereins wie auch die Wiſſenſchaftlichen 

Beihefte Haben ſich im Laufe der Jahre zu Quellenwerken ausgewachſen, die ſich für die deutſche Sprach— 

und Wortforſchung bald als unentbehrliche Hilfsmittel erweiſen werden. In den größeren Aufſätzen wie in den 

kleineren Mitteilungen und nicht am wenigſten auch in den Beantwortungen des »Brieflaſtens« liegt in den nunmehr 

abgeſchloſſenen fünfzehn Jahrgängen eine große Fülle deutſchen Sprachgutes vor. Bisher war die Benutzung und 

Ausbeutung dieſer wertvollen Fundgruben kaum möglich, weil es an dem notwendigen Hilfsmittel fehlte: einem 

zufammenfafjenden erjhöpfenden Inhaltsverzeichniſſe. Diefer Mangel ift längft empfunden und in Zufchriften 

von Bweigvereinen und Mitgliedern an die Vereinsleitung wiederholt beflagt worden. 

Bereitd im Winter 1898/1899 Hatte fid) der damalige Vorſitzende des Deutichen Sprachvereins, Oberſt 

Schöning, der Frage mit der ihm eigenen Wärme und Tatkraft angenommen und — zunächſt vergeblih — nad) 

einer geeigneten Kraft geſucht, die ſich diejer mühjeligen Arbeit unterzöge. Denn darüber konnte fein Zweifel bejtehen, 

dat ein ſolches Werk, daB zugleich den Bedürfniffen der Wiffenihaft und den Bedürfnifjen des Spradjvereins in 

bezug auf feinen Werdegang und feine wichtigeren inneren Vorgänge Rechnung tragen muß, nur von einem mit Der 

Entwidlung de8 Vereins vertrauten Verfaſſer und nach einheitlihen Gejihtspunften zu jchaffen war. Auf 

Schönings Bitte hat dann im März 1899 Dr. Günther Saalfeld ſich bereit erklärt, die Arbeit zu übernehmen. 

Sie liegt nunmehr im Drud nahezu vollendet vor. 

Die Herausgabe des Inhaltsverzeichnifies, die man nicht mit Unrecht als eine Ehrenpflicht des Vereins 

gegen jeine Mitglieder wie gegen die deutſche Sprachwiſſenſchaft bezeichnet Hat, ijt ſomit zur Tatſache geworden. 

Dabei Haben wir e8 für nützlich gehalten, außer der Zeitihrift und den Wiffenichaftlichen Beiheften aud die übrigen 

vom Vereine herausgegebenen wichtigeren wiſſenſchaftlichen Arbeiten zu berüdfichtigen und zwar: 1. Erler, Die 

Sprache des Bürgerlichen Geſetzbuches; 2. Deutiher Spradhe Ehrenfranz; 3. Zöllner, Fruchtbringende Geſellſchaft; 

4. Meigen, Deutjche Pilanzennamen; 5. Schrader, Vom neuen Neid. 

Alle in diefen Veröffentlichungen behandelten Fragen, wiſſenſchaftlichen Erörterungen ufw. wird der Benutzer 

nunmehr mit Hilfe des Inhaltsverzeichniſſes unter den bezeichnenden Stichworten leicht auffinden. Wir geben ums 

ftehend eine Seite des Werkes als Probe und fordern zu zahlreichen Beitellungen des Verzeichniſſes auf, 

die wir an die Geſchäftsſtelle des Allgemeinen Deutichen Sprachvereins, Berlin, W.30 Mopjtrafe 78, zu richten bitten. 

Der Preis des mehr ald 20 Bogen umfafjenden Inhaltverzeichniffes beträgt bei Borausbejtellung bis 

zum 1. April 1903 geheftet 3 .4 (bei poftfreier Zufendung 3,30 4). Bei Sammelbejtellungen durd die Zweig— 

vereine de3 Allgemeinen Deutſchen Sprachvereins auf mindeftens fünf Stüd erfolgt die pojtfreie Zufendung an die 

Vereine zum Preije von 3 .# für das Stüd. Vom April ab erhöht fich der Preis auf 4 .4 (poitirei 4,30 A). 

Der Gefamtvorftand des Allgemeinen Deutſchen Spradhvereins, 
Dito Sarrazin. 
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K, dad: Ausſprache feiten® des 
Kindes 87 167 -: der 5.8. d, 
Grimmicen Wörterb., 1873 be- 
endet; Berf.: Rud. Hildebrand95 4 

t wird zu ch (Lautverichtebung) 8389 | 
E im Innern d. Wörter B3 109 
#f: — auf — (bditſch. = dh) 

‘ 

faai boll. = Qtat (f.a. Kat) B1239 
staafenbrot, ndi., wohl aus ⸗Ha- | kädikis lett. 83 28 [Diiche. HOSIF. 

taditi jlaw. — räudern B3 28 
[88 30 Ladud aus lat. cadücus B3 1864) | 

kabäk m. rufi., balt. der Kabid Kaeding, F. W.: Häufigkeits- 

jenbrot« 9% 180, 226 
Ntabade 8330 

Kabale und Liebe, v. Schiller (14 
u. IV 9) 81 207.212 9350, 69 

Kabbaliſten B?59 Anm. | 
Kabel (mlat. capulum) 83 14.16. | 

- 77 -amen (Gulſius) 83 18 | 
Kabieshen B? 9 
Kabinettsbefchl Friedrichs bes 

Gr. vom 21. Nov. 1773 B1236°)| Kätiche 8329 

Junij (ndt.) 81103 
Junioren 99 247 
Juniperus (Sceffel) 81208 

Kade, Reinhard, 87 240F. 247 -, | Känädä 99242 

ladegis altpreul 
‚Kadett B1238 - Seeladett 99 

Kühler, v. (Marienwerder) M 

32 -e Terminologie d. Entwurfes 
eines bürgerl. Gejepb. f. d. Diſch. 

K. 
B174 

Unſere deutſch. Mda. 88 51f. E Känguruh 865 -8 am Himmel 
285 -, Die deutſch. Sprachv. 88 Kärfer, Karl, In tyraununculos 
76.95 -, Leibniz u. die deutſch. (beſpr. v. Erbe) Bi 196. 234f. 
Spr. - 2pz. gig. 5998 -, 91190, 

8325 (färger) 8? 35 
Kärntiſches Wıb. v. Lerer B151 
Kärtneriſches Gemeinbeblatt: 

Fremdw. i.d. Öiemeindeamtterung 
Kärtnern B?82. 37 [88 15 
Käſchte (f. Kaftanien) in Straßb. 
9 47 

Käſe 8652 929 -blume P22 
Unterfuhungen 93 93 94 167 | = Ohänfebl. P111 
95 48 173 6 6 99 137 ff. 9232. Käftchen u. Käftlen B3 172. 179 
40 -& Häufigleitswtb.: auf 10 
Wörter mit chen fallen nur drei 
m. fein B3 108f. 

58 -enanftalten, Lehrplan: Ers | 
laß d. Kaiſers in Bezug auf das | 

Kaftanien 9925 - B?34R369 
Käftner, Abrab., Gotth., Über d. 

Vortrag gelehrter Kenntn. i. d. 
deutich. Spr. B2104 -, Brief- 
wechjel mit Gellert: Umſtellun 

67 9873 9 45.124 

unterfuchungen 400000 Worte 81 | 

82 141*) 92 142f.148 98 129*) | 

Käjten (üiterr., bei. Wien) — Roh: | 

| 
-ordre ⸗Allerhöchſter Erlah 92 | Kälber 87206 -fropi Plll | 
83 86 -ftüde MO 52 ‚Kämmerlein (Grab) Pa 120 | 

Kabljau B3 14 (24) 9) Kämpe B?128 | 
en (Kumbüje) — Schiſfslüche | Kämpf, Wilb., Frankf. Apfelwein- 

u. Weinſtube: Deutiche Speijes 
Kaddid,der, — Wacholder B328 | karte 9157 

nad und B2147 -8 Werte 92 
112 -, Ob eine Gejeflich., die Spr. 
zu verbefj., durch öffentl. Anjehn | 
müjfe berechtiget werden & 76 
-, Aus dem Gedichte » Deutic- 
lands gerettete Ehre« E80 -,| 

86 bis 00: Ip. 18956 — 1900 d. Ziſcht. d. A. D. Epramvs. — BI! WIN. Beibefte 1. Meife (Heft 1-5); 2, Neihe (6— 10) 
: Meigen, Dich. Pllanzennamen. — 

— Wien. Tagebl. 94 66 -, Tb, 
| Am Küſtenſaum. Erzählungen # 

Juwelen⸗Geſchmeide 9717 [129 

| Was Huppofrene auf Deutih 
heißt & 247. 30ff. 

Kätel 88 171 
Kähzch = 9332 
Käpi 83 171 
fäufliche NAnerbietung mdl. weis 

lunge u. veiling 8! 100 - maden 
ndl. veilen 81100 

Kaffee j. a. Cafe 865 88 114 6 

75 -, Kalſer-, Hobenzollem:, 
97 121 -(haus) 00 179 * ſtrauch 
$12 -wide Pıll J 

Kaffer aus talmudiſch u. rabbiniſch 

der kophri, Dorfbewohner, von 
hebr. kaphär, Dorf 8066 

Kafillr Desinfector, Kafillet = 
Aaskocher, Hasentjeucer, Ge⸗ 
ſundheits⸗Ingenieur 92 120 

Kaftan üb. Ghriftent. u. Richſches 
— 97175 -, Pieus. 

brb. 99 265 
Kahillika: Angelica 8? 62.1187. 
Kahl, Wild, Mda. u. Schriftipt- 
2 im — ” 1581. 
ahlbüchſe PL 

KRable, B., Der Wortſchaß der 
Bauern 00 290f. 

; — 20). — @: Dıis. Eprett : 8. Reiße (11 — ——— 
Ehrentrauz. — %: Zöllner, Aractbr. Geſellſchaſn. — &: Erler, Sprache d. Bürgeri. Beichb. — 
— — — — Emma ——— 

Bär die Schriftleitung verantwortlih: Dr. Obtar Streichet, Berlin NW 52, Paulftrafe 10. — Verlag des Allgem. Deutſchen Sprachoereins (3. Berggold) Berlin. 

Drud der Buchdruckerel des Walſenhauſes In Halle a.d. ©. 

"LE Fad Tubaftänerseihnmiß dr Yahraanaes 1902 



Zeitſchrift 

Allgemeinen Deutſchen Sprachvereins 

Begründet von Herman Riegel 

Im Auftrage des Vorſtandes herausgegeben von Oskar Streicher 

XVIII. Jahrgang 

Berlin 

Verlag des Allgemeinen Deutſchen Sprachvereins (F. Berggold) 

1903 



»Berfafer-, Orts- und Hadverzeihnis 1903. 

Die Zahlen verweifen auf die Epalten. 

Abe, Abcfolge, abelih 195 
abend, heute a., abends 200 

diejen Abend 3 187 34 3 11A, 
187, 260 

Abendroth, Krameramt 234 

Appenheimer, 
ber Spraden } 

Ar, der, dad Ar 3 
Arbeiterprejie, Sprade 3 343 
Arme Ritter 59 

für Firation 334 Arnold, €, — 100. Ge⸗ 
ab: lid 105 burtstag N 191 
Abrik 346 är lichen, Aus ä, Kreifen. Bon 
Abwandlung 148 . Graef 
Abziehbild Ansentt der diſch. Sprade B 13 
Neeiyleniter 18 Ajyı 235 
achtpafſſen 146 
Nifaire Bon Zimmermann 227 
Wirila, EM ber beutjchen 
Spradie 47 

Uhnengut, Familienfideilommiß 
= A. Bon J. Erler 172 

Ahnengutsftiftung 128 
317 

auftlaren 122 
aufheben = aufbewahren 22 
Aufruf des deutich -ameritanifchen 

Nationalbundes en 
singe Eh für point 326 
—X n u. Ausſprüche über 

"3 dajch prache. Bon P. Pietſch 
ähneln 
Atzent 259 — Die diſch. Schule im A. 
alemannifhe Dichtung, Rein 3280 -, diſch. rei LH in 
Almut 192 Ausländerei 13, 25. 79, 342, 
Aller Herren Länder. Bon H.| 350 -, faufmänniihe 22, 62. 124 

Dunger 80 -L tägl. Leben 3 324 - ind. 
— française 367 dtſch. Dichtung um 1700, Kampf 
Allmer®, Hermann, * B56| dagegen, Muncker ® 56 
als Prinzen 0 \ausländifche Dichter Zi 
Alternative 337 Nuslafjun —— 283 
Alt, 8, Krankfinnig 144 Ausjage, gt 139 
Alt, 2., Übertreibung 3 313 
Altertum, Haffiiches A. u. deut: 

iches Schrifitum 24 
ambulatorische Behandlung 318 
Amerika, Bereinigung Denker 

Ausiprade 195, 197 
Nusftand, Ausftänder 61 
Ausziehtiih DA 

Ballejtrem, franzöf. Tiſchlarte 13 
109 Studenten in A. 131 fj. -, Land Bandau, Adelheid 

der Bildung 3, 11 Banks und Börfenipradhe U 237 
am Schlafen, - Singen 160 Bartholomäus, Nachruf WB 156 
Amtedeutich, * chiſches Von Baß, A., Vornamen. Bon K. 

F. Wollmann 102 Nudolph B 113 
AUmtsiprade, —— Ads Bauch, mundartl. Vorträge M 

mirals Thomſen öſter⸗ Bauer-Duden, Grundzüge der 
reichiſche ® LIE neubochdeutich. Grammatit. Von 

an und für fich DI U. Heinge B 149 
analogiih 24 
analytiicher Chemiler 282 Bäumer, Deutihe Vornamen 
anjpreden, anſprechend 379 V 150 - verläht Mudoljtadt 192 
Antofot. Bon H. Dunger 303 | Baumfchule — Arboretum 58 
Anz, ®., Windguf er Berein 109 | Bayern, neue Nechtihreibung 257 
& Verbreitung der deutſchen Beamten: » Haushalts = Verein .- 
—5* im Schupgebiet B 193. | Beamtin 121 

Bed, Karl, Deutfch» Ameri Er 

B — Bücerfchau. 

347 
Bauersehefrau, Bauerneheren | 

Herricaftsgebiet | Bed, Otto B SS 
311 Bed . Bar 305 

Beder, "Soethe als Menih B &Z 
Bedmefferei 70 

151 
ud: 

Bismarckurd. Fremdwörter 
-, Reiz der Sprade B.8, 
ruder ® 

bitte... · zu dürfen 379 
Bedeutungsentwicklung unfres v. Blocdau, Woſſidlo BE 

BVortihages, Fries ® 16 
befahren — risfieren 22 

bloß oder nur 59 
| Böhmen, Ortsnamen 270 

Behäghel 82 -, D., Einfluß des | Bojunga, K., Leitfaden d. Sprad- 
Shnitums auf den Sprachſchatz 
35. 63 - — u. Sprad): | 
icha ® 1A 17 ‚ Beitformen | 
im fonjunftiviichen Nebenfap des 
Deutihen B 2 
Dr ur Spradhe, "Zejtvortrag 

Behbrden, Deutich als B. 
Gerichtsiprade 269 

Beihilfe an Zweigvereine 212 
Belanntin 121 [216 
Bellagter 216 
betlagtiih 31 
Belag — Beweis 21 
Belang für Intereſſe 
Bender, Rede bei der Feitfigung 

in Breslau 214 
Benedir, R., D. münbl. Vortrag. 

Bon Siebs BZ 
Denehmigung 240 
Benignus, Borlefung in deutfcher 

Sprade in Paris 10 
benmutio 111 
Bergmannsiprade des Johann 

Marbefius B 83 
Berliner, Der richtige B. 234 

-, Sprache de B. 3 240 - Vor⸗ 
namen. Bon E. Keuter 203 

Berndeutſch 248 
beiteben, auf jeinen Schein 100 
Beitimmungen eg 
Betonung EL 144, 235, 350 
betreuen 22 
Beurre blane 12 
Bewährung A127 
un M., a En 

ezug, iehung 21 [3 186 
Sibber 2a 
Biber pi: Spradidaß ZI 
Biel, ee 290 
Bindeitrih 22 

4 Binn, M,, Nede zum Gedächtnis 
Klopfiods 1 

>| 

Iehre 136 -, der Begriff »Gand- 
lung« 175 - ‚ Sapgegenftand ı 
Träger 176 -, Germaniſche Sul: 
tur im Spiegel d. Epradie 8241 

-, Neichsamt —— F. W., Auslandẽetũ 

—— 345 
Bofje, Das Wort » Schriftleitung« 
Boxkalf 62. 205 
Brandes, DO. ‚ Einfluß d. Fremden 

auf das neuere Schaufpiel = 5 
Brandl, Deurfche Sprache über 

See 250 -, Nationale Verein? 
und ihre Beitrebungen 3312 

Branniweinfteuergeſeß 24 
| Brafilier 91 
Bratenmetiter 274 
Braun, F. Mehr deutih 3 1) 
Braune, Nachruf B 19 
— — u 

—— * Bortidaf 
Berliner an 234. X 

Brenner, D. Inhalteverzeihnit 
d. Zeitfegrift uf. 40 - rg 
940 -, ©. Pölgel 852 
DO. Vraſchat B 147 -, Sarrazin 
8 12 279 

Breslau, Hauptverfammlung in 

— riejum ago 

Brodbed= —— — 
im Geſchäftsverlehr 

Brunner, U., Vortrag Mber Ar 
dreas Schmeller ® LUZ -, 6 
glied des — 

Bruns, Bellagter Al 
—Xè 329 a 

Brunswid, Monatsnomen - * 
Buchdruder, er 33 

veinheit 285 [bung ® ei 
Buchdrudereien, Read 
Bügerel in Kafjel 16 -in&t 

B — Bortrag (Aus den Zweigvereinen). 3 — Beitungsichau. 



Berfaffers, Orts: und Sachverzeichnis 1903. 

— — Fallbeugung bei B. 

— höhere Schule = 
deutiche Spradie ® 188 - 
der Sprade Bismards N 188 

Buggenbagens Slirhenordnung, 
Evers B 17 

Bukareſt, deuticher Unterricht 335 
v. Bülow, ®,, Deutiche Sprache 

in Deutih: Samoa 233 
Dane ie ald Sprachreiniger. 

Von Zöllner 298 - ald Sprach⸗ 
reiniger 334 

Burger, €., Redhtichreibung. Von 
Dunger B 212 

Büttner. dur neuen Rechtſchrei⸗ 
bung V 118 

Cafes, — bett. C. 
42 
——— Ausſprache 162 
— P., "Orammatica militans 

bed (Betonung) 144 
Ehampignon 
Chauvinismus 373 
Chauviniſt = Schwarmgeift GL 
Chevreaux 
chic 244 

Ehromatifefatractapoitile 62 

Spradie im ruffischen — 47 
Sprade, in den yorler 

271 - Sprade über 
ee 281 - Stoatsiprade 3 u6 

- —e chleit 367 
Deutſcher 5 in Amerifa 267 

Feſtſchrif 
Deutſches Bor — bed Deutjch- 

tums Hort, Möller V 192 
Deutich - Lothringiihes Wörter: 

buch 49 —— Lyriter, 
Friedrich B 

Deutſchland x a d. ger! 
d. Bildung 9 y iu 8 

Deutihtum L Südtirol, Rößlen 
a in den ſtolo⸗ 

Deye, R., Heim. Allmers B 56 
Diämeter, etonung 00 
Dich ter-Gedächtnis⸗ Stiftung 143 
a ang 28. 181 - 
a. ——— B 156 
Diehl, Mundart und Zement 
Diels Weltiprahe 3 4 
dienen, lafien uns d. 379 
Diphtheritis 124 
Dipatteng 124 
Döbling, Mundart u. Umgangs: 

ſprache ® 120 

Dihtungen ® 150 

B 
Chile, Die Deutſchen in Ch. 272) Dohmen, Scheffels Leben und 

310 
— Die Gallenſteinkrankheit Doppelſchreibungen ZZ 

Cochenille, Ausſprache 162 
Cottage 245 
Crevettes épluchées 349 
Eüppers, 2 Umfchreibung mit 

»würde« 20 

Eujtos 
Czerny 265 

Dachhaſe 337 
Dahms, W., DRG 

der Hausteile 212 
Dahn, 5, Die eriten fremd» 

wörter im Germaniſchen, Felt: 
bortra 21a 

Dähnhardt, Märchenbuch. Bon | Düfel, 
©. Saalfeld Bazı 

das und was 3 3l4 
Dativ-e 93 
Debet und Credit 229 
Deihmann, Beflrebungen des 

Spradwereind ® 155 
Dellredere-fonto 350 
Demoifelle, Matthias 3 344 
dem Bater ar Haus 122 
densnod) 6 
den oder = L März 161 
deren 2 - 5 Sole, die Koften 
derfelben 93 
— der gleidie 03 -n, die 

Koften d., deren Koſten M 
des nädhlten Jahres 21 
Detaillift, Kleinhändler oder D. 
Detectei 244 EYR 
Deutich unentbehrlich 273 - im 

Ausland 109 
Deutſche Bank, Spradreinheit im 

Jahresberiht B 210 - Gröhe, 
unvollendetes Gedicht Schillers 7 | 
»- Pofte in Baldivia 272 - 
Schule im Wuslande 3 250 - 
Epradje, Gebraud; 144 - und 
undeutihe Sprage 3 117 - 

Dorfnamen, Aus dem Kapitel 
ber D. 

Drit:teil 61 
Duben, K., Rechtſchreibun 
——— Von ©, = 

Dunger, die — Lander 
—8 ter 303 -, Brieft. 
198. 243 -, Burger ® 242 -, 
— 206 - -, glauche 176 -, 
hullzlinger B 278 - , Löß: 

niper 8 310 -, Heinhe 8 209 
Selbjitätiger Fahrkarten: 

Yutomat 225 - Mit gutem 
weißen (sem) Wein? 360 

F. Zwei Lyriter ber 
Gegenwart B 16 

Duxer 34 

Ehrenfeld, A., Schulmärden. 
Von A. helnde 8155 

Sorplennlgst ch 57 ehrpußlid 240 
Eigenbrötler 
Eigenihaftswörter, Fallbeu⸗ 

gung 360 
IE Schrift 3 210 
[PIEBEUASISIERE 33. 258, 

O. Sarrazin B LIL 
-, Aufruf 105 - 9279 -, Deut⸗ 
de 3 51 

seiner« ald unbejtimmtes Fürwort 
60 ein und berjelbe, ein und 
ein halb Qu 

80 Einvernahme 346 
‚Eigen, Mikverftändliche Frembd= | 
Elemente LiZ [wörter IL 
Glendsjett 0 
Elmde, Pflege unjere Mutter: 

ſprache 312 
Elijah: Bsioringen, n, Sprachliche 

Verhältnifie on M. Erbe Z. 
-, Mutteripr. 3 116 -, Straßen: 
jchilder in Meg 10 

Engel, E., Ürbeiterprefie 3 343 | Fiedler, K., Bank: ıı Börfens 
, Bismard u. d. Fremdwörter fpradhe. Ton RK. Magnus B 237 
151 -, Deutiche —— Flege, R., Gutes Deuütſch 3 16 
117? -, $Sonverfationsleriton Finken, Die Namen der F. Bon 

U - ‚ Sprache d. Berlinerd 3 240 A. Böge 3314 
Engelien, N. («Kanpen), Grams Fifcher, W., feier bed 70. Ge— 

matit d. neuhochdeutich. Sprache. | | burtötages B 103 
Bon 1: Matthias B 51 Fifchtaften 160 

Engels,W — Bon Fladuſe 349 
A. Heing e® 'Flamländer, Sind d. %. feine 
— ——ã— a Germanen? Bon J Vercoullie. 
Entnahme 47 [Imboff ZUG | 360 
Enticheidbungen 3. neuen Recht— |fföten gehen 375 

ſchreibun Bon D. Sarrazin | Flottenverein, Boftlarte 13 -, 
un Ss [257 | englifche ze. 49 -, Preise 
Erbe, 8., Wilhelm Hauff ® 17 | ausid 
Erbe, mM, Deutih unentbehrlich |ftüfden —— 
* -, Spradjlide nun flüſen 337 [133 
in den Reichslanden 7 i- e Follen, K Deutfch- Amerikaner 
813. 922 - B8afl. in 15h Bertidrtite der Sprachreinigung 
18, 239. 311. 312, 342, 3732| 

erbaut 172 1375 | ae Th., Fremdwörterunfug 
sen im Zweigverein Troppan | in ber Shultunde 3343 - 
erfolgt B 12) Ecwierigfeitenu. Schwankungen. 
—— (Sprachlehre) —— Von Th. Matthias B 310 

. Fränfel, E., Kranffinn 144 
Ergänzungswast zum Gefamts Frangdfelei &7 93, 374 

vorftand am 7./12. 02 26 Franzoſentum, Kampf des 
Erifa, Betonung 381 Deutihtumd mit dem F. in ber 
erinnert, die Erledigung wird e. Schweiz Bon E. Prigge 289 
244 Fran Erfie (?) Staatdanwalt 386 

Frauenzimmer 3 244 
Fräulein, Geſchichte, ass 
— erg -, Die F. 284. 

\ertennen, faufmännijh 379 | 
Erledigung, zur oder in E, 21 
Erler, J. amilienfibeitommig — 

Ahnengut 12 - 354 | 386 - 
er eritellen 22 ——— andi 

erſuchen 197, 282 Frei 9 sfarte, Aus 327 
erübrigen 21 :frei 327 
Erweiterungen (Saplehre) 173. Frei:Schnorf, Neuhochd. Schuls 
Estuche, Spuren db. Möndtums | grammatit 223 

in unfrer heut. Sprade B 19 Fremdſprachliche Bezeichnung. 
En rachede ® 102 auf deutſch. Ihren. Bon Zimmer: 

Ettet, Fremdwörterſucht der mann 333 
Deutichen 3151 Fremdwort bei Grimmelshauſen 

Evers, —— Kirchen ⸗ BU -, Das F. u. das diſch. 
ordnung 17 Genoſſenſchaftsweſen 3 281 

Erponaten 162 Fremdwörter, Bered gun; 200 
-, Entftehung neuer %. 346 -» 

Fabig unfug in der Schulfunde 3 318 
Ban erlammiungen, Antrag) -, kürzer und bezeichnender? 149 

Neichenberg betr. F. 29. 125 
Beh in d. Sprachlehre 

. 173, 222 
| — 206 
"Faltoren, vieldeutig 137 
Familiengut 172 fideilommiß 

— Ahnengut. Bon J. Erler 172 
Familiennamen -, Die 

beutichen B 300 
fart, »ein fie — einmal 331 
Faftnaht und Mundart am Rhein, 

-, unnötige u. falfch angewandte 
Weiß B 156 -, Erlah zur 

Sejeligung ber entbehrlichen F. 
28 -, Gegen unnüge F. 228 

Die erjten F. im Germani- 
ichen. Von F. Dahn 215 -, uns: 
verftändlide 149 -, Zuſammen⸗ 
ftellung muhverftändlich. F. durch 
F. W. Eigen U 

Fremdwörterei, Dfterreichiiche 
302 - ‚Beichwerbe eines Zeitungs: 

Heye B 153 fejers 335 - 13 22 70.872 08 
ar 3 (Teltower Sparfafie) - im Jta= 
Sei lleniſchen 181 151 [ 

Fremdbmwörterjucht db. Deutichen 
Frenfjen, ®., Umjcreibung mit 

»twürde« 208 
Freytag, G., Verdienfte um das 

Dentichtum 8 16 
Friedrich der Große, Äußerungen 

über die deutiche Sprache Z 
Friedrich, J., Deutſch- öſterreichi⸗ 

ſche Mriler B 110 
Friemel, Heinrich Heine als Iyri- 

ſcher Dichter 8 55 

306 
Fehlkarten für Fauflen 325 
Fehre, Selma, afritaniiche Kinder: 

gärtnerin 109 
Feimftätte — 
Fernſprecher 8 
Feſtbüchel und Feſt-Urnige B 183 
Feſtſchrift zum Deutſchen Tag in 

Neuyorl 
Feuerſtein, Einwirlung d. pols 
| nischen Sprade auf die deutfche 

iebig [B 56 

B — Büherfhau. B = Bortrag (Mus den Bweigvereinen). 3 — Beitungsihau. 



IV 

Fries, Bedeutungsentwidlung 
unjre® Wortjhaßes B 16 
per. —— u. 

die Grafen zur Lippe 3 85 
Früdsdampfer, »barke, «zug uſw. 

248 
Funke, Schöninghs Tertausgaben 

alter und neuer Scriftjteller 
917 

Suhbaltipiel, Deutiche Kunſt⸗ 
ausdrüde Bon K. Koch 169 
ee Bon H. Dunger 326 
sfü 
Sutıet, in einem F. 330 

Gaben 
Galle, =. D. u. hd der 

Reformationszeit ® 
Ganges, »eined G.« Bi 
anz ergebenft gl 
artner, Th., Trautmann B 82 
- , Bietor B 14 -, Buftmann 
N 307 

Gebäude» und Wohnungswejen, 
nn von Fremdwörtern 
275 

Gebhardt, A., Nürnberg. Mund- 
art 3 373 

gedösche 245 
Geduldig, Ph., ſprachrein 124 
»gegen« mit Wemjall 21 
Gegenstand (Spradlehre) 174 
Gegenſtandswort oder = bezeid} 
Gehrhab 348 [nung 139 
Gemähre 227 
Gemeinſprache und Gtanbes- 

Ipraden, IJmme® 154 -, Wahl 
einer &. 3 53 

Gendarme od. Gendarmes? 60 
Generaljynode 235 
Genoſſenſchaftsweſen, Fremd— 

wort und das deutſche G. 3 281 
Gerichtliche Belanntmachung 182 
Gerichtsiprade, Deutſch ald Bes 

hörden⸗ und G. 269 
Germaniiche Kultur im Spiegel 

derSpradye. Bon Bojunga W241 
-8 Sprachgut in fremdem übe 
wande B 152 

Gefamtvorjtand, Ergänzungs- 
wahl 26 -, Ergänzungswahlen 
219 - , Sibung am 1 12.02 
25ff. -, Situng 07 -, Bors 
ſchlagsliſte 131f. -, Verzeichnis 
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Nechtichreibg. 264 -, Wie jchreibt 
man nad) der neuen Rechtichrei- 
bung? 1 -, Wörterbuch) der Ein- 

Rechiſchreibung 33 -, fenkvecht 
32 -, he&chreibung 382 -, 
60 |ter Geburtstag 45 

Sarjaparille, Ausſprache 162 
Sapgegenftand 134 
fauere, jaure 122 
Sapitri 111 
Schaden(s)eriat 323. 
—— Zur 

50. 80. 145. 182. 206. 213, 
235. 276. 306. 337.369 -, Son⸗ 
derausgabe 206. 213 

heitsichreibung 384 -, Zurneuen 

86.| "47 > des Alten betr. a a ——— Einfluß der 

Ningihaan, ne 217 Sceffe 

ns einen R., erſten R., alle R., | 

| 

ben 
auf das neuere Sch. Brandes ® 8 

Nezitation, ED IN Scheinert, Recticreibung ® Iü 
ſcheint ir glauben 283 

8 eben 1. Dichtungen, 
Dohmen B 159 * 

—— Diutich- Amerikaner Scheffler, K., Nittefritt und Ber: 
wandte 329 - ‚ Berbeutic.: Bud 
»Die Schuie« a = -, Briei 
or 20 ji. 57 5. 8o ff. 10 
60 fi. 194 ff. 282 ff. 3165. 345 Fi. 

Schichk, der Sch. 244 
Schieffer, Nachruf 10 
Schilder und Inſchriften, Ar. 2 
Jahn über frembipracdige St. I 

Schildt, R., Etodwert 145 
Stiller, Suferungen über die 

deutiche Sprache 
Schlag, »allen —* EStreich 331. 
Schlagtreffen 120 
Schlechtes Deutih 24. 229 
3 Mundart, Feſtbũchel 

Schleswig, Deutſche Sprache 143 
Holſtemniſches Wörterbuch 43 

Schmeller, Andreas, Brunner 
8 157 [8154 

Schmidt, meue Rechſſchreibun 
Shmip, s, Preisaufgabe 201 
Schneegans, Franzſiſchſprechen 

im Reichsland 8 
Schneid, Der =. Bon H. von 

opfen 3 
eh dchendeutſch 317 
Schöning, F., über d. Inhalts 

verzeichnis 40 
Schöpferſche — BIN 
Schrader, Herman, Nachtuf 45 
"Schrift, Deutiche Sprache und —, 

Sienbart ® ® 157 
Schriftleitung 77 
Schrifttum u. Sprachſchat. Bor 

D. Behaghel 35. 68. B 16. 17 

Schroeder, F, —— in 

der Sprachentwigiung 3151 
Schröer, Unſer Interefie an dr 

deutſchen Literatur B 18% 
Schubert, W., Fremdwörter im 

Statipiele 324. 
Schudardt, H., Patvarlit un 

Patvarie 144 -, Wahl ein 
Semeiniprace 353 -, Ipanlice 

b3 
Schule, Die deutjche Sch. im Aus 

lande 3 280 -, Die höfere Sb 
und die deutiche Spradie, Bud: 
ruder 8 188 -, Stödel 3312 
-, die, Berbeutjhungsbud vor 
K. Scheffler B 148 

Schulgrammatit 9236 
Schulmärden 8155 
Schulweſen in Neuyort 2% 
Schulze, M., Das Deurihe alt 

Beltiprache 3 54 
Schulpenftein, JIntereſſe um 

Bürgerliches Sefepbuh 351 
Schumann, firdeniprade 8 17 
Sanrı, Shure 58, 
Schürze 58 
Shubaeblet, deutiche Sprache 

im Sch., Anz. ® 193. 367 
Schwarmgeitt, Thauviniſt 61 
Schwedische Kultuabehörde, - 

terricht 1. d. deutich. Sprache 273 

B = Büherjhau. B — Vortrag (Mus den Zweigvereinen). 3 — Beitungsichau. 



Schweiz, Kampf des Deutihtums 
mit dem Franzoſentum = ber 
Schw. Bon E. Prigge 
Aus der Schw. 231. 362 -, u 
gewicht der Mundart u’ 

Schwierigleiten und Schwan- 
fungen d. Sprachgebrauchs 8 310 
a Wörterbuch 

Seenovelle, Preisausſchreiben 48 
Seidenadel ‚Frauenzimmer® 344 | 
Seidl, Arthur, Stilprobe 62 
jelbs, Selbgefühl &2 
ann angabe, =bezeihnung, 

wort 
Selbfttätiger eg A 

mat. Bon H. Dunger 
felten W 
Selretarte D4 
Semelline 94 
Semefter 229 
ſenkrecht 382 
ſich, Stellung 122 - einander 196 | 

- darüber einig 161 - entiprechen 
und ergänzen 90 

Siherungsbeftand 350 
Siebenbürger Sachſen, ihre. 

Sprache ujw., Herbert B 10 
Siebenbürgiid- ſachſiſches Wör- 

terbuch, Beitrag ® 185 
Siebe, Th., Venedig B 371 
Sipp RT 
Sittliche Pflicht 4. 125 
Sizilier DI ) 
Statipiel, Fremdwörter. Bon 
A. Schubert 324 [112 

Save, Slave, Schreibung 33. 
io des Nachfages DI | 
Sohn des... u. defjen Ehefrau, | 
geborener ). 20) | 

lohren, johr, (foor) Sohrholz 346 
Soldatenf rache, deutiche. Bon 

8%. Som 3 al 
Soll und Haben 220 
Solo, Handipiel 325 
Sophie, NAusiprade 105 
Ipanifdh, Er —— Teanpön, | 

wie die Kuh ip. 
Ipazieren 197 
Lest D., Reuter Bor: 

un 
Speifelämmerer 274 
Speijefarte, Deutiche 12 -, franz | 

zöftiche. Won U. Rocdel 200, 388 | 
Sperduxer 346 
Spipe für matador 326 | 
Sportiprahe, Rennbahn: und | 

. 3186 - Tennis 374. 382 
Sprade und Nationalität 3 280 

Deutihe Sp. und deutſche 
Shrift, Lienhart ® 157 

Sprahdummpeiten, Allerhand 
Ep. 8 307 

Spradede 211 - id. Siegener 
geltung 10. B 12 -n 240 -n, 

itteilungen für Sp. 351 383 | 
— — und Sprach— 
lehre 9 
**166 Bolls- und Mit- 
telfchulen | 
Spraginfeln im in Piemont 179 
Spradkultur, Deutihe 3 117 
Spradlehre, Berdeutich. d. lat. 
———— Von K. Rudolph 
135. 173, 222 L) 

— Bucherſchau. B — 

Verfafjers, Orts⸗ und nn Berfalfers, Orts- und Sachverzeichuus 00T VM 1903. 

a ade Bon FR. Bomo- | ftünde 379 
linsty 321 -, Landtag f. Kur —— — Stadiſchultheißen⸗ 
efien 143 

—— —7— Der Bundesrat Subjekt 174 -, grammatiſches 
ald Sp. Bon Zöllner 298 139 - , logifches 139 -, ſchein⸗ 

— Beute Ban) bares 139 
216 -, Emites u. Heiteres über Südtirol, Deutfhtum .S,® 118 
die Weiß B 58 156 Südweltafrita, Deutih in ©. 

Sprad ha ‚ Einfluß des Schrift: ; 122 376 - aaa. von 
tums auf Sp. Bon D. Be| Orisnamen 270 1572 
bagbel 35. 68 Sulger-Gebing, Wilhelm Heinfe 

Spraäftreit in Neuyort 267 Sultan, Deutjhunterriht für 
Spradjünden 3 S defien Söhne 10 
Spradverderbnis im ren: B., wider Sprachverein 

Stande, Preisau werden 101 . Afyfredht bes Fremd⸗ 
Spradvereind Werden u. Wadı | wortes 107 

fen, Saalfeld ® 87 Siütterlin, B., Wejen der ſprach— 
Sprenger, R., Kahe im Sad. u. Gebilde. Bon D. Heilig | 

Dachhaſe. Flüfden 336 
Sprihmwort, Stand und Beruf ß— — 382 

im Sp., Opißz B 159 
Sprihmwörter, Niederdeutihe Sp. 

und Redensarten all Tapeten: Mabe 350 
Staatsanwaltſchaft bei Land— aan —— in der 

und Amtegerichten in Preußen) Schweiz 
B 181 — Dat für ein Wort 47 
unge Die deutſche -, Nochmals — 368 

Sprade als St. 230 Tedhnoleriton — 
ſtalboßen 382 u... 
Stammgut 172 Tertih, 8 ie er Sprach⸗ 
Ständiger Ausſchuß, Verz. der vereins ð 18 

Mitglieder 26 Teſch, P., — und 
Stangl, 9., Etwas vom guten Spradhlehre Bon Th. Matthias 
Geihmad B vie neue | teumen 346 [9 2338| 
Nedhtichreibung B ef Thefe 105 

Starf und jhwacd 348 ‚Thermometer, Betonun 
ſtationär 218 Thor, un von T., v. 
ſtehenden Fuhes 50 85 
„ieiermarlds, Murauer B 190 zilhfarte, franzöfiiche b. Reichs: 
Steirifher Wortihag B 278 tagspräfidenten 13 -in Greiz 78 
Steinede, V. Göpfert B 83 | -, frangöfiiche in Dresden 220 
Stettiner Stadthaurhaltplanı 19 | Töchterfchule, höhere A18 
ee 107 'Zomanel, Neue — 
et ditige Verdeutſchung tomen 120 [® 158 

Toon, Toonbant wert 
grülehe, ie 9522| Tor, Wal (Fußballipiel) 170 
Stilprobe L? Tour, Tourift, Touri it 3239 
|Stodwert, Bon R. Schildt 145 | Trante 34h 
Stödel, Recht der Mutter: | Trautmann, M., Lautlehre des 

ipradhe [314. 3274| Deutihen, Franzöfiichen u. Eng: 
‚Stoll, 15, St. liihen. Bon Th. Gartner B 82 
|Stord, N, Jung-Eljah 2 \trendeln, trenteln, Trente 346 
Storm, Tb, ein norddeuticher Trennun ng zulammengefepter ör- 

Erzähler, Jih B 112 239 | Trejen ter 24.61 
Strabennamen, Schreibung 3 | Treuhänder, Treubandler 22.47 
"Stratmann ı. Meyer, Preis— 'Trillhaus 248 

ausjcreiben betr. Cafes 47. 273. | jet Monatdnamen 210 
308 Tür, Türe 240,317 

Straud, wendiſche Ortd- und Türt, P., Emites und Humo— 
Flurnamen B 110 riftifches a. d. neuern Lyril 8 120 

Stredenbau W 
Streidher, ©., E. unertwarteter | 

Widerſacher 101 - ‚ Deutfchtum | ÜberHöflichteit, deutfche 367 
in Nordamerifa Zi -, Lävater | Übermenid) : 
235 Monatönamen 218 -, Übertreibung in Seht, und 
frangöfiich, wie die Kuh 0 Ipenikt, Nee. Bon 2. Alt 3 213 
leider — Bozcalj 304 -, 3 | Uhren, fremdſprachliche Bezeich— 
240, äiL 312, 2312. 372 -,| mungen 30 
Brief. 23f. Sof 925. 123F. | Uhrmader, der, am Werktiſch v. 
243. off. 317f. 348ff. 382) W. Schulp B 148 

Fr Leyen | 

8 370. — Kleine Mitteilungen: | Ullrich, Deutihe Vollsmärchen 
das Nichtunterzeichnete Umendung 148 [® 159 

ftreiti ftrittig 347 |Umgangsiprade und Mundart 
Stüd Land, € Stüdes Land 317 |umgehend 60 [Döhling 120 
Stubt, Deutice Überhöflicht. 367 | Umftandsbeftimmungen 173 

ann en = 
ungeft > 
Unger-Khull, Steiriiher Wort- 

ſchatz. Bon 9. Dunger 8 278 
unterlaufen, untergelaufen 58 
Unterricht, griechticher 283 -, 

Schulmärhen 3. Belebung des 
U. 185 - in d. neuen Hecht 
fchreibung 124 

Unterzieh, =zeuge, »jaden D1 

Vache espagnole 145, 368 
Badfia, deutfche zum in Neus 

yorler Schulen 271 
Bantlle, Ausſprache - 
Benebiger, venediich DL 
venezuelifch, venezolanifd DI 
verbälfen 245 
Vercoullie, $., Sind d. Flame 

länder feine Germanen? 360 
VBerdeutihung d. lat. Fahaus- 

brüde in d. deutichen Spradhlebre 
v. fonrad Rudolph 135. 173. —— 
- im Gebäude: und Wohn 
weſen 275 -en im — 
274 - von Ortsnamen in den 
beutichen Kolonien 270 
ie: 3 343 

Umſtandsſähe 224 

- dei Spracdiv. Die 
Schule dv. Scheffler 8 148 

Vereinigung alter deutſcher 
Studenten in Amerifav. G. Saal: 

feid 131ff. 
‚Berfügung des Admiral Thom: 
Verlurit 3 [fen 178 
Vernahme 347 
Versbau, Deutiher ® 17 
Berliherungsreht, BurSprade 
des V. . Sagen 321 
Berfiherungsieln, Wolice322 
verfiegen, verfiechen 244 
vertifal, jentrecht 382 
Berwandtin 121 
VBerwelfhung beuticher Vor— 

namen in Gidamerifa 3 281 
Berzeichnis der Zweigvereine 
249 — 56. 

Veterinär A Rofarzt 181 209 
Biadutt 38 
Viered, Dentfärtt 121 
Biktor, Ausfpradhe 89.197 - W., 
u — in Lautferif. 
Bon Th. Bartner B 

Bijell, en, Bıı7 
Blamen und Deutiche 3 186 
Blaämiſche Bewegung 302. 360 
Boltsetymologte in rheinischen 

Ortsnamen 3 
u d. deutjche V., Klaſen 

154 
Voltsmärchen, Deutihe ®., 

Ulrih ® 150 [net 8 190 
Vollstum, Deutihes V., Mah— 
Volks- und Jugendſpiele 169 
Voranſchlag für 1903 27 - für 

1904 212 

VBorbrodt-Martin, Schulgrame 
matif. Bon N. Heine B 236 

Borbud 384 
VBornamen von A. Baß B 113 

-, Berliner. Bon €. Reuter 303 
-, , Deutiche ®., Bäumer 8 159 
-, Deutihe ®., Knoche ® 156 

Vortrag (Aus den Zwelgvereinen). 3 — Beltungsfchau. 



Azur 

-, Marburger ®., Mally 8 55 
-"in —— 281 -, 8 
breitung d. ®., 

Bornehmpeitd. Fremdwortes 336 
— 50 (Konjunktiv) | 

in Inhalt | 
— — — v. R. Bes 

——— Sprech⸗ 
und ©. B 102 

vorzugsmetje 93 

Bagener, ©. ni —— 
Wagners, ‚ Sprade. Von 

Reh B 24 
währendem Frieden, in w. 92 
Waldeyer, Mitglied des Ge⸗ 

famtvorftandes 26 
Wanderungen durch das Gebiet 

u. Mutterjpradhe, Imme ® 154 
Mappen sent, Spradyede 211 

-, 2 Gurlitt: Der Deutiche u. 
j. Vaterland 78 

Warendorfer Wodenblatt, 
eigene Redtichreibung 124 

war geweien 282 
BWärmerehaud 90 
Warneke, Wilhelm Raabe B 241 
warten, pflegen 196. 378 
Balfermann, furze Säße hg 
Bafferzeiden, engliſches 

Briefpapier 79 
Baftian, Mundartliche Dichtung 

im alpenländiichen Deulſchöſter⸗ 
reih B 1 [mörter 228 

Weber, Gegen umnüße Fremd: 
wegen des u. bem 284 
8. 10 Die deutiche Sprache 

weide, drieweide — dreimal 331 
weiie, — teils, ftüds, 

ihod 
Weiſe, D., Ajtgetit der rar 
Sprade. Bon M. Erbe B 

, Mufterbeifpiele zur — 
Stilehre. Bon M. Erbe B 52 
Du die Widen gehen ‘3 375 

Wein, A ‚ Unnötige u. falich ans 
gemanbte Fremdwörter ® 156 

Ernftes u. Heiteres über die 
Sprachreinigung BB 156 

Weitbrecht, N, Wundart und 
mundartliche Dichtung ® 57 

Welter, Luxembg. Landtag 141 
Weltverkehr, Puriamus und W. 

Von F. Meili 3 313 
Bemfall bei laut, wegen 281 

- bei »gegen« 21 
wendende Poſt 60 
werbe, driwerbe 331 
BWerbetarten d. Bweigver, Wies⸗ 

baden B 316 

Bücherfchau. 

Berfafier-, Orts- und 

ween Das > ber — 
bilde B2 

wo ns Reitfäreibung 
Biden, Ind. ®. gehen 3 375 
Widerfader, Ein unermwarteter. 

Von D. Streicher 101 
Wie der Deutſche ſpricht 3 116 
wiederholt und wiedberholent= 

lid 91. 161 

= 

| @iemer, D., Vorträge in Pom: 
mern, Medienburg ujw. 318 

| Wiener Voltsbildungspverein 

Wiepen, Pflege bes —— durch 
die Mutterſprache B 189 

| Wiesbadener Zeitungen 10 
Wille, €, Sprachheſte. Bon 
Th. Dattöias ð 238 -, Berich 
tigung 280 =, Lehrbuch f. d.| 
J— ind. Wutterfpradie 136 | 

Wilfe, G. Berechtigung d. Fremd⸗ 
wörter 300 [porftand 208 

Bilmanns, Wahl in den Gefamt: | 
Bine 2 109. 181 Beridt 203 

Bilfafaaftiiäe Beipefte2ts 
in chentlich 306. 38 
well: —9 3186 | Bufammengejepte Wörter, deren Marlirch 
Wollmann, F., OÄſterr. Amts- 

deutſch 107 -, Sprachunterricht 
in der Volleſchule 135 

Wörterbücher deutſcher Mund— 
art 48 - lothringiſch 49 - ſieben⸗ 
bürgiſch 185 - nieberöfter- 
reichtich 2 [art 234 
Werte der Berliner Mund: 
Woſſidlo, R., Winterabend in e. 

medlenburg- Bauernhaufe. Von 
dv. Bloedau ® 83, 

Wülfing, 8. = Penfionär 79) 
- 3.2308. 3 314 
uber, 9, aa 
W — nbt, , Sprahpiyhologie | 

— Mißbrauch der Umſchrei⸗ 
bung mit · w.« Von W. Cüppers 
294 -, junge Imjchreibung, Th. 
Matthias 295 

württembergiihe Verklehrs— 
anftalten 181 

Buftmann, Allerhand Sprad): 
— Bon Th. Gartner. 

ypftlon 89 

ihr zöfeln 346 [264 | 
daras, Impfung g gegen Dealaria | 
eihnungsihrant 316 | 
eitbeftimmungen 284 | 

3 

Sachverzeichnis 1903. 

eitiger Aufenthalt 182 
Bei chrift, Bericht 204 -, Leis 

tung 212 - für deutſche Rort- 
forfhung 3 344 

geltungdlefer, — über 
Fremdmwörterei 3 
entimeter, — 
entralausſchuß (3— ——— er] 
d.) Volls⸗ und Zugendipiele 1 

Zieglauer, Lehnwörter W 187 
Biele des Deutfcjen Spradpereinb, 

ZTertich B 18 
Biemann, Fr., Beritedipiel in 

unf. Mutteripr. 3 375 
‚ Bimmermann, »Mcetyleniter« 198 

- , Affaire 227 
liche Bezeichnungen auf diſch. 
Uhren 333 -, Hyper benmutie 
110 - , Uhrmacher am Werftiich, 
v.®. Schulp B 148 -, Wie 
Fremdwörter entitchen 336 

Zöollner (Fraude), Bundesrat als 
Spradireiniger 298. 334 

Born, Staatäfpradhe 230 
guatioler Unfug 195 

ürich, — ———————— ein Unter⸗ 
richtsgegenſtand 3 186 

Trennung 61 
Buftandsbeftimmungen 174 
suftreden, Zuftredemeg 60 
we A Entjtehung neuer 

Amerita, Bofton 203 
-, 3 ine — Belebung der Ber 
einstäti gle 

gmeites“ —— — 
dafür 2 

Zwerg 285 
zwiſchen 160 

Nenniorm 

Zweigvereinänadridten, 

—— 86 
Altenburg, S.⸗A. 86 
Alzey (gegr.) 350 
Anklam (gear.) 9. 
ser m 153 
ei ua 16. 87 
zn. 
Bojton — 198. 203 
Braunfchweig 153 
— gear) 162 
Cilli 153 
Gzernomwik 187 
Danzig 87.153 
Dirſchau (gegr.) 162 
Dresden 16. 153 
Eisleben 153 
Eiberjelb 87. 187 
Eſſen 154 
eg (Oder) 16 
ürth (gegr.) 350 

* Freudſprach⸗ 

Gablonz 154. 345 

—— — rau gr. 
Greven 259 (ge gr 350 
—— 155. 241 

nau (gegr.) 360 
Senne 40. 315 

ſpe (gegr.) 350 
Hahnau (gear.) 162 
\ Heilöberg (gegr.) ee 
—— mu .) 3 

Raflel 1 1% Fr 155 
—— 155. 242 

ttwig (gegr.) 350 
Koblenz - 17189 
Köln I; 17. 189. 376 
Kulm ee) (gegr.) 162 
Laibach 
Leipa i. Fe 155 
‚London 88. 155. 315. 376 
Lübed 2 
Ludwigsburg 17 
Magdeburg 55. 156. 376 
Marburg a. d. Drau 18. 55, 118. 

156. 190. 377 
—— 56. 156. 345 

6 
Mülheim (eh) 157.191 
Münden 56 
Münden 17 
| Münfter 18, 157 
Neuntirdhen 101 
Ken (gegr.) 350 
Nenmwied (gegr.) 350 
— 377 
Nürn 118 
— en 18 

imma 118 
rag 191 

Ratibor 377 
rn 18.89. 157. 191.242. 

Aubolftabt 18. 158. 192 
Siegen 19. 192 

‚ Stettin 19.119 
Stuttgart 57.192 
Suhl (gegr.) 198 
Tilſit 67 
Zolfemit 159 
Trieft 378 
Troppau 20. 192 
BVierjen 378 

Wermelslirchen 20. 193 
Weſel 159 
Beplar 120 
Wien 119 
Wiesbaden 119. 242.316 
Windhut 193 
pre ri (gear) 286 
ittau 20 
widau 120. 194 

B — Vortrag (Aus den Zweigvereinen). 3 — Beitungsichau. 



CT Zeitſchrift 
Januar 1903 

Allgemeinen Deutfchen Spracivereing 
Begründet von German Kiegel 

Im Auftrage des Borftandes herausgegeben von Dr. Oskar Streider 

Dieje Zeltſchrift erſcheint jährlich zwmölfmaf, zu Anfang jebes Monats 
und wird den Mitgliedern des Allgemeinen Deitichen Epradvereins unentgeltlich 

geliefert (Sapung 24). 

Die Zeitſchrift lann auch durch dem Buchhandel oder bie Poft 
für 3.4 jährlich besogen werben. 

Inhalt: Wie jchreibt man mac der neuen Rechtichreibung? — Huferungen und Ausiprüche über die deutfche Sprache in un— 
bundener Rede. IV. Von Prof. Dr. Paul Pietſch. — Spradjliche Verhältnifje in den Reichslanden. Bon Prof. Dr. Max Erbe. — 
eine Mitteilungen. — Bücherſchau. — Zeitungsſchau. — Aus den Zweigvereinen. — Brieflaften. — Geſchäftliches. — Anzeigen. 

Wie ihreibt man nah der neuen Rebticreibung! 

Wir ftehen unmittelbar vor ber Einführung der neuen Recht⸗ 

Ihreibung für ganz Deutichland, fterreih und die Schweiz. Da 
lommen praftijhe Winke gerade recht, die Geh. Oberbaurat 

Sarrazin, ber ald Vorſihender des Deutihen Sprachvereins 
auf Einladung des preufifchen Unterrichtäminifterd an den Ver— 
bandlungen über die Neubearbeitung des »Megelbuches« im 
Jahre 1900 teilgenommen Hat, jveben in einem Aufſatz im 
»Bentralblatt der VBauverwaltung« (Jahrg. 1902, ©. 627) ver- 
Öffentlicht. Daß in diejem Aufſatze nur das preußifche Regelbuch 

berücfichtigt ift, hat feinen Grund in dem Umftande, da das 

Zentralblatt der Bauverwaltung im preußiſchen Minifterium der 

öffentlichen Nıbeiten herausgegeben wird. Selbſtverſtändlich gelten 

feine Bemerkungen aber ebenjo für die von andern beutichen 
Bundesftaaten (Bayern, Sachſen, Württemberg), fowie von Öfters 

reich umd der Schweiz herausgegebenen Negelbücer. Wir lafjen 
den Aufſatz bier im Wortlaut folgen: 

Als Grundlage für die Schreibung ber einzelnen Wörter dient 
das dem amtlichen Regelbuch für die neue Mechtichreibung beis 

gefügte Wörterverzeihnis.') Dies enthält indefjen eine große 

1) Regeln für die deutfhe Nedhtichreibung nebjt 
BWörterverzeichnid. Herausgegeben im Nuftrage des Königlich 
Vreußlſchen Minifteriums der geiltlichen, Unterrichts- und Medi- 
te, Sr ai Berlin, Weidmannihe Buchhandlung. 

reis 15 Pfennig. 
Solche amtliche Regelbücher find aud in andern Bundes: 

Haaten (Bayern, Sachſen, Württemberg), ferner in Ofterreich und 
der Schweiz erſchienen. 

Bon den hiernach bearbeiteten umfangreichen Nedt- 
Ihreibungswörterbüihern, welche jelbitverjtändlich diejelben 
Doppelichreibungen enthalten, jeien genannt: 

Dr. Konrad Duden, Orthographiiches Wörterbuch der deut: 
ſchen Sprache. Leipzig u. Wien, Bihiiogr. Inftitut, 1902. Preis 
geb. 1,65 „A. 

. 8. Erbe, Wörterbucd) der deutichen Rechtichreibung. Union 
in Stuttgart, Berlin, Leipzia (1902). Preis geb. 1,50... 

Dr. Guſtav Gemß, Wörterbuch für die deutſche Mecht» 
Ihreibung. Berlin, Weidmannſche Buchhandlung, 1902. Preis 
geb. 1,50 „4. 
Dr. Joh. Pöſchel, Taſchenbuch der deutichen Rechtichreibung. 

Leipzig, 8. E Poſchel, 1902. Preis geb. 1.4. 
Dr. Th. Matthias, Vollſtändiges Wörterbuch der deutfchen 

Rechtſchreibung. Leipzig, M. Hefie, 1902. Preis geb. 1,30 A 

Bahl von Doppeljchreibungen, die nad der Bemerkung am 

Kopf des Verzeichniffes beide zuläffig fein follen. So it zuläffig: 
Abends und abends, mitteld und mittelit, ftetig und flätig, Mccent 
und Alzent, Accord und Allord, Circular und Birkular, Couvert 

und Kuvert, Deficit und Defizit, Scepter und Zepter, das Meter 
und der Meter ufw. ufw. Über die Auswahl unter den Doppels 
fchreibungen ift daher, um das Wörterverzeichnis als ficheren 

Anhalt benutzen zu fönnen, zuvor Entſcheidung zu treffen. 

Bei diefen Feſtſetzungen hat man — ba eine verftändige Recht- 

fhreibung nicht für ſprachwiſſenſchaftlich Gebildete, fondern für 

das Volk eingerichtet fein foll — zweckmäßigerweiſe von dem 

Standpunkt auszugehen, daß die Schreibweife der einzelnen 
Wörter möglicit lauttreu, folgerichtig und einfach (leicht 
zu behalten) fein muß — alles dies jedoch felbftverjtändfich nur 

foweit das amtliche Berzeichnis e8 zuläßt. Dann ergibt 

ſich im einzelnen folgendes: 

1. Es wird geichrieben Abends, Morgens ufw. (nicht abends, 
morgens ufw.), weil das Verzeichnis vorichreibt: des Abends, des 

Morgens ufiw., und weil es ebenjo ohne das Geſchlechtswort 

verlangt: Montags, Dienstags ufw. Ferner ift die unter » Abend« 
zugelafiene Form »heute abend« nicht zu jchreiben, weil diefe 

Wendung weder bei Morgen noch bei Mittag, Vormittag, Nacht uſw. 
aufgeführt iſt (während fonft die verichiebenen Formen — »des 

Mittags; Mittags und mittagd« uſw. — jedesmal ſämtlich wieder 

holt find), — »heute abend« alfo einen durch nichts begründeten 

Ausnahmefall bilden würde. Demgemäß werden jümtliche 

Tageszeiten groß geichrieben ?). 

2. Ebenſo wird gejchrieben: Tags darauf, Tags zuvor (nicht 

tags darauf), wie »eined Tagese') 

Dr. Aug. Vogel, Ausführlihes grammatiſch-orthographiſches 
Nachſchlagebuch der deutihen Sprache. Berlin, Langenſcheidt, 1902. 
Preis geb, 2,80 4. 

Dr. Koh. Weyde, Wörterbuch für die deutfche Rechtichreibung. 
Wien und Leipzig, Tempöfys Freytag, 1902. Prei geb. 1,50 .4. 

1) Wenn man fehreibt: abend&, heute abend, morgens, heute 
morgen, tags darauf uſw., jo ergibt fich folgendes. (Es wäre zu 
ichreiben: abends, aber des Abends; heute abend, heute morgen, 
aber diefen Abend, nächiten Morgen — dagegen wieder nädjten 
Sonntag morgen; tags darauf, aber des Tags darauf, eines 
Tages; werktags, wochentags, aber Sonntags, Montags ufw. 
Dieje für den Nicht-Sprachgelehrten ſchwer verftändliden und 
ſchwer zu behaltenden Unjtimmigfeiten, die außerdem für Schule 
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3. Im übrigen ift durchweg nad der Anmerkung auf ©. 18 
des Megelbuches zu verfahren: »In zweifelhaften Fällen ſchreibe 

man mit fleinem Unfangsbucdjtabene. Daher 3. B.: in betreff, 
in bezug auf, zufolge, zugrunde, zugute halten, zunichte machen, 

zufhanden machen, zujhulden kommen lafjen, zuftatten kommen, 

äutage treten, zuteil werben ufw. 
4. Es wird geichrieben mitteld (als Genitivform), wie die 

vorgeichriebenen angeſichts, behufs, betreffs, namens, ſellens ufw. 

Daher auch vermittels. 

5. Hafarbipiel (nicht Hazardipiel), wie das allein vorgeſchrie— 

bene »Bajare; ebenfo Slave (nicht Slawe), wie Slave, u.ä. m. 
6. ftetig, unftet — wie ſiels. 

7. Für den HsLaut ift Überall dem E vor dem c der Vorzug 

zu geben, ebenjo für den 3-Laut dem z vor c, weil das Regel- 
buch ausdrücklich beftimmt (S. 21): »der K-Laut wird meist mit f, 

ber Z-Laut mit z gejchrieben«, weil das Megelbuch ferner bei 
der Vorfilbe No= (Kols, Kom-, None, Kors) jowie bei ft (Editt, 

faftifch ufw.) mur E zuläßt und in Wörtern wie Konzert, Konzil, 

Kruzifie ufw. die Schreibung mit z fordert. Folgerichtig wird 
daher gefchrieben: Allord, Alzent, Antezedenzien, Kuvert, Zement, 
Sentrum, Zirlular, Zylinder uw. 

8. Bei den Wörtern auf ie wird die Mehrzahl ien geichrieben, 

aljo Galerien, Kolonien ujw., nicht Galerieen, Kolonieen. (Bergl. 

Hierzu Wortformen wie Marienfiche, Sopbienftrafe.) 
9. ) Es wird gejchrieben das Ur, das Liter, das Meter ufw., 

weil diefe Wörter in. der Maß- und Gewichtsordnung für den 

Norddeutihen Bund vom 17. Auguſt 1868 (für das Deutice 

Reich in Kraft getreten am 1. Januar 1872) jählih behandelt 

werden ?). 

10. Die Abkürzungen für »und jo weiter, »und fo fort« find: 
uſw. (nicht u. ſ. w. oder pp.) und uff. 

Es ift eine verhältnismäßig geringe Mühe, unter Beachtung 
ber bier ausgeſprochenen Grundfäge und Einzelangaben in dem 

Wörterverzeichnis des Regelbuches diejenigen zuläffigen Schreibs 
weijen, die nicht angewandt werben follen, handichriftlih durd= 

zuftreihen. Das foldergeftalt vereinfachte Verzeichnis wird 
dann in der Pegel auch bei Benupung der ausführlihen 
Wörterbücher, die eine wejentlid) größere Zahl von Wörtern ent— 
halten, als genügender Anhalt dienen können.« 

Die Zeitichrift des Allgemeinen Deutſchen Spradvereind bes 
dient fid) der neuen Necdhtichreibung jchon feit Anfang des Jahres 

1902 und befolgt die vorftcehenden, ald gut begründet und zweck— 

mäßig anzuerfennenden Regeln. Dieje werden namentlih aber 
aud den zahlreichen Lehrern, Beamten ujw., denen ihr Negels 
buch ebenfowenig wie die gröheren Rechtſchreibungs- Wörterbücher 

und Schüler erfahrungsgemäß eine Qual find, werden in ein- 
fachjter Weiſe vermieden, wenn man in allen diejen fällen mit 
großem Anfangsbuchſtaben ſchreibt. 

1) Da das amiliche Wörterverzeichnis die nicht ins Gebiet der 
Rechtſchreibung, ſondern des Sprachgebrauchs fallenden An— 
gaben »Ar, das (der)«, »Liter, das (derje, »Melter, das (dev)« 
einmal enthält, jo muß wohl oder übel im gegebenen alle auch 
darüber entihieden werden, und das geichieht hier nach den amıt- 
lien Grundlagen. Aber in den allgemeinen Spradgebraud 
darf und joll damit felbfiverftändlih nicht etwa bevormundend 
eingegriffen werben. Die Schriſtltg. 

2) Auch das öfterreihijche Geſetz vom 23. Juli 1871 (für 
Oſterreich Ungarn in Kraft jeit dem 1. Januar 1876) ſchreibt das 
Ar, das Liter, das Meter, während das jchweizeriiche Bundes- 
gejep Über Maß und Gewicht vom 3. Juli 1875 dieje Bezeich— 
nungen zum Teil männlich behandelt (der Liter, der Meter), 
zum Teil weiblich (die Are, die Heltare). 
jegen gemeinjam iſt das Gramm, das Kilogramm ufw. 

Allen diefen Ges | 

bejtimmte Weifungen oder Anhalte für die Auswahl unter 

den Doppelichreibungen bieten, zweifellos willlommen fein. 

Eine höchſt dantbare Aufgabe erwädhlit aber gerade dem 
Deutihen Sprachverein vermöge jeiner Verbreitung in den ge 
bildeten Kreiſen unferes Volles und vermöge feiner einflukreichen 
Aufammenfegung nunmehr darin, daß er, und zwar jedes 
Mitglied an jeinem Teile, mit allen Kräften dazu beiträgt, 

daß die neue Nechtichreibung nicht nur im der Schule und bei 

den Behörden — für die ja beiondere Anweifungen ergehen —, 
fondern aud in allen wiſſenſchaftlichen und ſonſtigen gebildeten 

Kreifen, bei allen Zeitungen und Zeitichriften möglichit bald ein 

geführt, daß fie in möglicht kurzer Zeit Gemeingut des ganzen 

deutichen Volles werbe. Die Löſung diefer Aufgabe ift, wie immer 

wieder betont werden muß, eine durchaus nicht unwichtige Mit- 

arbeit an der Einigung und Kräftigung des Deutſchtums und 
de3 deutihen Waterlandes. 

Äußerungen und Ausiprüce über die deutihe Sprade 
in ungebundener Rede. 

IV, 

Wir bringen diesmal zumäcjt als Nachtrag zu dem neulich 
(Septembernummer unfrer Ztichr.) mitgeteilten Äußerungen Friedt. 
Ludwig Jahns eine weitre desjelben Mannes, die uns Hert 
Oberlehrer Dr. ®. E. Bortmann in Verben nachgewieſen bat. 
Sie geihelt die Neigung des Deutjchen zu frembipracigen Stils 

dern und Inſchriften in fcharfen und ernſten Worten, die aud) 

heute noch gehört zu werden verdienen, leider aljo micht etwa 

bloß den Wert eines geichichtlihen Zeugnifies haben. 

Daran reihe ih ein Wort Schillers über die deutkhe 
Sprache, das freilich fait ebenjogut in den »Ehrenkranz« gehörte, 
weil es den Entwurf einer Gedichtitrophe darjtellt, die aber mie 

gedichtet worden ift. In Scillers Nachlaß bat ſich der (teil: 
weiſe ausgeführte) Entwurf zu einem Gedicht von Deuticher Gröhe 
gefunden, der ſchon lange veröffentlicht war!), aber wenig Be 

achtung gefunden hatte Nun hat joeben die Goethegeſellſchaſt 

aus ihrem Namen Pflicht und Berechtigung herleitend, ſich auch 

dem Dienfte Schillers zu widmen« eine getreue Nachbildung der 
Handſchrift mit Einleitung von Bernhard Suphan ihren Mit: 

gliedern als wertvolles Weihnachtsgeſchenk dargeboten und ſich 
dadurch nicht bloß ein literariſches Verdienſt erworben; denn 

auch ein Verdienſt um die Stärkung des deutſchvölliſchen Bewuht: 
jeins, des nationalen Empfindens unfrer Tage wird man ihr — 

fo hoffen wir — nadyzurühmen haben. Suphan weiſt nad, dab 

der Entwurf im März 1801 nad) Abſchluß des Lüneviller Friedens 

(9. Febr.) entitanden ift, und macht wahrjcheinlich, daß dem Dichter 

der Anſtoß dazu von außen, nämlich von dem Buchhändler G. J. 

Göjchen gefommen, der gern ein Gedicht auf diefen Frieden ver: 
legt hätte. Der Friede von Lüneville war der legte, den das 

»Reiche zu ſchließen in der Lage war, mit ihm beginnt die Selbfl« 
auflöfung des alten deutichen Reiches, die dann 1808 die Nieders 

legung der Kaiferfrone nur befiegelte. Schiller erkennt, daß dieler 
Friede der Anfang vom Ende jei, aber nicht in Mutiofigfeit oder 

Wehmut verfegt ihn dieje Erkenntnis, ſondern er erhebt die frage: 

»Darf der Deutſche dennoch ſich fühlen, darf er dennoch jeines 

Namens ſich rühmen und freuen?« »%a er darf's«, iſt die Ant 

1) An Bd. 11 der hift.=feit. Ausgabe der Werke Schillers von 
st. Bödele (S.410fg.). Der Abdrud ijt nicht ziwedmäßıg angelegt 
und auch nicht frei von Xeiefehlern. 
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wort, denn bad, was feinen Wert ausmacht, hat er nicht vers 

loren; deutſche Würde bliebe unangefochten, wenn aud) das Reid) 

unterginge. Sie iſt eine fittliche Größe, wohnt in der Kultur 

und dem Charakter der Nation. Und das Geiſtige muß zuletzt doc) 
obfiegen. Darum muf der Deutfche feine Sprache und Bildung, 

feine Art und feine Kunſt wahren, wenn er aud) das Land der 

Väter nicht mehr ungeihmälert behaupten kann. Schmerzlich, 
wenn der fremde übermächtig wird, viel jhmerzlicher, wenn das 
Fremde übermächtig würde. Darum, Deutſchland, beuge dich 

nicht vor den Idolen des Nuslandes, bete fie nicht an So faht 

Suphan kurz den weientlihen Inhalt diejes mächtigen Entwurjes 
zufanmen, der nach feinen Worten, seinem mächtigen Scein- 

werſer gleich von hoher Warte die Mafien und Gebreite hinter 
wärts, dann vorwärts weithin beleuchtet«., Im leßten Grunde 

liegt die Überzeugung, der einft ſchon Walther von der Vogel: 

weide Ausdrud gab: tiuschia zuht gät vor in allen. Und fo 

glaubt denn Schiller auch troß des politiihen Jammers der Gegen: 

wart die deutſche Sprache zur Weltherricait berufen, darin mit 

Friedrich dem Großen zufammentrefiend, der äußerlich ein 

Verächter unfrer Sprache fie doch ſchon 1780 für fo bildungs- 

fähig und in der Bildung vorgeichritten hielt, dab er ihr eine 

Geltung über Deuticlands Grenzen hinaus in vielleicht nahe Muss 

fit ftellen zu dürfen glaubte. Wir teılen auch jeine Worte mit. 
Paul Pietſch. 

Friedr. Ludw. Jahn. 

Schilder oder deutiche Inschriften fann man von Rechts wegen 
überall in Deuticyland an Speichern, Warenlagern, Kellern und 
Läden erwarten... Jede Ausländerei ift bier übel angebracht, ein= 
ſprachig oder mehrſprachig — gleich ſchlecht! Es find die Nach— 

wehen ber Berbildung, die unter der Schmiegjamleit unter das 
fremde Joch eine Allerweltshoheit fühlte. Es ijt die Verjtodtheit, 

die wider Wiſſen und Gewiſſen mit der Ausländerei bublet, das 

durch ſich hoffärtig etwas dünkt, wie fie dad Waterländiiche als 

gemein und gewöhnlich; verachtet. »Wes ijt das Bild und die 

Überfhrift?« Im der Frage liegt eine große Wahrheit und 

in der ſich aufdringenden Antwort eine wichtige Folgerung. Sn: 
fhriften in fremden Sprachen verachten die Mutterjprache und 

machen Bolt und Land dadurch verächtlich. Sie bleiben eine 
iprechende Anerfennung eigner Interwürfigteit und fremder Herr- 

ſchaft. Cie geben dem völferfeindlihen Wahne Nahrung, als ſei 

ein Allerweltövolt mit Allerweltsſprache und Allerweltsbildung 
vorhanden. Die Baterlandsehre wird dadurch vergeben, umd in 

der Buhlerei mit dem Auslande geht die Baterlandsliebe unter. 

Darf das Ausland bei uns das große Wort haben, fo find wir 

nicht mehr Herren im eignen Haufe. — Wo ijt je gelitten, dab 

ber einzelne Bürger hat laut und öffentlich fich vom Baterlande 

losfagen dürfen? Und das thut er doch durch fremdiprachige Ins 
ſchriften. Hit ihm die Landesiprache zu jchlecht umd will er fie 

nicht als herrſchend anerfennen, fo darf er doch nicht öffentlich 

eine Schmachſchrift auf fie aushängen. In dem Lande, wo er 

Schutz und Nahrung gefunden, unter dem Volke, wo er lebt und 
verkehrt, darf er nicht dickihun, als brauche er das Yand und das 

Voll nicht und lebe nur für die Fremde. Mag er fid im ftillen 

feiner ehrlichen deutſchen Mutterſprache fchämen, öffentlich darf 

er ihr nicht hohniprechen. Deutſchland ijt kein Kerker; wen das 

Deutſche nicht drin gefällt, fan auswandern, die Welt iſt ja 

groß genug; aber im Baterlande ſelbſt darf fid) niemand abs 

trünnig und unhold beweijen. Einem welichenden Spradjirevler 

find Vaterland und Mutteriprache verfchollene Klänge, der führt 

wider jein Volt den Meuchlingsſtoß nad) dem Herzen. 

Es iſt hart, daß ein armer Deutjcher noch eine fremde Sprache 
erlernen muß, um fich in deutfchen Städten zurecht zu finden und 

notdürftig zu erfahren, wo ein Schuhmacher und Schneider wohnt. 

Schilder find immer augenjcheinlicher, deutlicher und deutſcher als 

lange Inſchriften mit jo jchönen, zierlicen einzelnen Buchitaben, 

daß man fie im ganzen nur ſchwer leſen kann. Was einer 

im Schilde führt, muß jhleht und recht deutſch fein. 
Jede Ausländeret ijt Hier läftig und lächerlich. 

Die Schilder dürfen weder ſprachwidrig noch ſprachunrichtig 
oder gar mehripradhig fein.... Nur vornehmthueriihe Leute 

können fich ihrer ehrlichen Hantierung jchämen. 

Bon Rechts wegen follte die Behörde, die auf Fremde und 
Lanbdjtreicher paßt, auch die Schilder und Anichriften in Obacht 

nehmen und feine Sprachfrevel von Sprahihändern dulden. 

Das Amtsblatt zur Wiener Zeitung enthielt im Erntemond 
1812 folgenden Umlauf der K. K. Landesregierung im Erzherzogs 
tum Öfterreich unter der End: »Da auf den Schildern, Häufern, 
Fabriken, Gewölben, Niederlagen, Kirchen ujw. unpafjende, in— 
forrefte (fprahmwidrige), ja fogar anftöfige Überjchriften vorfommten, 
fo wird hiermit verordnet, daß in Zulunft niemand innerhalb der 

Linien Wiens Schilder und Überſchriften an Häufern, Fabriten, 
Gewölben, Niederlagen, Kirchen, ja ſelbſt Grabjtätten anbringen 

darf, ohne vorher von der K. K. Stadihauptmannichaft die Be- 

willigung hierzu erhalten zu haben. Die Übertreter werden nad) 
Umständen mit Geld oder Arrest (Berhaft) geftraft werden.« 

Das ift ein guter Anfang und ernſtlich gemeint, und mit 
Winde befolgt, muß ſolch Bemühen reichlide Frucht tragen. 

Lateiniſche Inſchriften in Deutichland find der alleraben- 

teuerlichſte Nachipuf der weltherrichenden Römer aus ihrer Sons 
fun», Kaifer- und Päpftezeit. Sie verfteht nicht der Ungelehrte, 

und wer im alten Yatium zu Haufe ift, denkt fid) etwas anders 

dabei... Könnte man jeden deutjchgedachten Gedanken aud in 

muftergiltigem Latein geben, jo wären wir feine Deutiche und 

die Römer feine Lateiner. — In den lateinischen Inſchriften ftedt 

immer jo ein Aber. Gie follen Kundſchaft vermelden, daß der 

Bauherr auch mal in der Jugend durd) die lateinische Küche 
gelaufen. Es ift ein Spott der Mutterſprache, eine Pranger 
ichrift zum Hohn des deutfchen Volkes und Vollstums. Öffent: 
liche Gebäude follen am wenigften damit verunztert fein. Eine 
lateinijche Injchrift an einem öffentlichen Gebäude iſt ein Schloß, 

worin die Scilüjjel abgebrochen. 

Inschriften in fremden lebenden Sprachen verraten ängjts 

lichen Kleinmut, die in den toten alten Spraden doch nur Hod): 

mut, wie das heilige deutſche Reich ſich bis zu feinem Verenden 
noch das römiſche nannte. In fremden Inſchriften riecht die 

Mutterfpradhe unter das od). 

Es ift unleutfelig und welfchhold, wenn die Denktafeln bei 

Ehrenfäulen, an Stand» und Roßbildern dem Volfe durd) fremde 
Snfchriften des Dentmald Bedeutung, Sinn und Mbficht vers 

ſchleiern. Es ift jo, al$ wollten die Vielipracher mit dem Bolte 

Verſteck ſpielen und ihm nicht gönnen, daß es fid) an der Er— 
innerung früherer Thaten labe. Berrübt und traurig wallt die 
Menge vorüber. 

Jedermann im Volle muß jein Pflichtteil an der Landesehre 

haben, Luft und Laft und freude nach Leid. Fremde Infchriften 

verfchliefen den Spradyweg von den Sinnen zum Herzen. Das 

Voll lann einmal ſolche Fremdheiten nicht leiden und arbeitet fo 

lange, bis es fie mundredt macht und einen leidlihen Sinn 
hineinbringt. »Merte zum deutjchen Bollstum« (1833). 

Jahns Werte hög. v. Euler II, 2, 626ff. 
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Friedrich der Große. 
1)... ceux qui viennent les derniers, surpassent quelque- 

fois leurs prödöcesseurs:; cela pourra nous arriver plus prompte- 
ment qu'on ne le oroit. .. . Nous aurons nos auteurs classi- 

ques; chacun, pour en profiter voudra les lire; nos voisins 

apprendront l’allemand, les Cours le parleront avec delice; et 

il pourra arriver que notre langue polie et perfectionnee s’&tende 

d’un bout de l’Europe ä l'autre. 
»Sur la littörature Allemande« (1780). 

Schiller. 
Das köſtliche Gut der deutſchen Sprache, die alles ausdrüchkt, 

das tiejjte und das jlüchtigite, den Geilt, die Seele; die voll 

Sinn iſt. — linfre Sprache wird die Welt beherrihen, — Die 

Sprache ijt der Spiegel einer Nation: wenn wir in diefen Spiegel 
fchauen, jo fommt ums ein großes, treffliches Bild von ung felbft 

daraus entgegen. Wir fünnen das jugendlic griechiiche und das 

modern ibeelle au&drüden. 

»Deutjche Größe, ein unvollendetes Gedicht Schiller 1801«, 

bg. v. B. Suphan (Weimar 1902) ©. 6. 

Sprachliche VDerbältnifie in den Reichslanden. 

Zum erften Dale hat uns bie Zählung von 1900 eine genaue 

Kenntnis von ber Verbreitung der beutichen und der franzöfiichen 
Sprache in den MeichSlanden gegeben. Bis dahin lagen nur 

Schäpungen der Verwaltungsbehörden vor, bie zu dem Zwecke 
vorgenommen waren, bad Spradhgebiet feſtzuſtellen, innerhalb 

deſſen der Gebrauch der franzöfiihen Sprache ald Amtsſprache 

bis auf weiteres gejtattet blieb. In diefem jranzöfiichen Sprad)- 
gebiet find nun rumd 110000 franzöfiih Sprechende ermittelt 

worden, denen rund 48000 mit deutſcher Mutteriprache gegens 

überftehen, und zwar entjallen davon auf Lothringen mit 286 

Gemeinden 05000 :46000, auf Unterelfai mit 22 Gemeinden 

12000: 1700, auf Obereljai; mit 3 Gemeinden 3000: 150. Durch 

dieſe Zahlen wird die auc anderweitig gemachte Erfahrung bes 

ftätigt, daß ſich die deutſche Einwanderung in den leßten zehn 
Jahren weit mehr nach Lothringen gewendet hat als nad) dem 

Elſaß. Das wird erflärlih, wenn man bedenft, dab im frans 

zöfischen Sprachgebiet des Elſaß nur Dörfer in Betracht fommen, 
bie in mebr ober weniger entlegenen Gebirgstälern liegen, wäh- 

rend zu dem franzöfifchen Spradigebiet von Lothringen die Stadt 
Met und das neu erjchlofjene Znduftriegebietgehören. Von der Zivil⸗ 

bevölferung der Stadt Mep haben 31000 die deutſche und mur 

13000 die franzöfiihe Sprache als Mutterſprache angegeben, 

Died und die große Zahl nationaler Miſchehen (2200 unter 6200) 

zeigt, daß hier die Verichmelzung der Nationalitäten ich im durch⸗ 

aus erfreulicher Weiſe vollzieht. Diefe Wahrnehinung wird auch 

durch eine andere Tatfache beftätigt. Als vor etwa Jahresfriit 

in Meg eine nee katholiſche Zeitung gegründet werben follte, 
wurde von den beteiligten Atreifen mit Entſchiedenheit betont, daß 

die neue Zeitung in deutjcher Sprache ericheinen müfje, wenn 

anders fie auf eine genügende Zahl von Leſern rechnen wolle, 

um bie von ihr vertretene Sache mit Erfolg verteidigen zu können. 

So entjtand die »Lothringer Bollsftimmes. Mber auch andere 

1)... . die Späteren übertreffen zuweilen ihre Vorgänger: bei 
uns kann das fchneller wahr werden, ald man glaubt... Wir 
werden unjre klaſſiſchen Schriftiteller haben, die jedermann wird 
lejen wollen, weil er jid) davon etwas verſpricht. Unſre Nachbarn 
werden Deutic, lernen, die Höfe es gern Iprechen, und vielleicht 
wird ſich unfre Sprache, dann verfeinert umd zur Volllommenheit 
gebracht, von einem Ende Europas zum andern ausbreiten. 

Gemeinden, die vom Gebrauche der deutſchen Geſchäftsſprache 

entbunden find, zeigen ein ftarfes Wachstum ber deutſchen Be- 
völferung. Mehrere weiſen jetzt eine deutiche Mehrheit auf. Im 

anderen ſind wenigfiens ftattlihe deutſche Minderheiten herans 

gewachſen. In Lothringen haben 128 von 286, im Unterelſaß 
7 von 22, im Oberelfai 1 von 3 diefer Gemeinden mehr als 

10°, Einwohner mit deutiher Mutterſprache. Im ganzen Neichö« 

ande find nur noch 3 Gemeinden rein franzöfiih. Demnach hat 

das früher ald rein franzöſiſch anerfannte Spracdhgebiet, befon- 

ders im Lothringen, ſich an Umfang bedeutend verringert. Wenn 

man nit die Babl der Gemeinden, jondern beren Flächen-⸗ 

inhalt und Bevölkerung in Rechnung ftellt, jo fommt man zu bem 
Ergebniffe, dab mehr als drei Viertel dieſes Gebietes jet ſprach⸗ 
fich gemifcht find: in erfter Yinie ein Verdienſt der Schule, bes 

Heeresdienftes und des Verkehrs. Mit diefen zahlenmäßigen Ergeb» 
nifien ftimmen die Beobachtungen überein, die nach der Weima- 
riſchen Zeitung vom 26. Auguft 1902 ein Herr Lepelletier 
in Neijebriefen aus den »eroberten Ländern« über bie beutjche 

Sprade im ⸗Echo de Paris« mitteilt: »Man ſpricht noch frans 

zöſiſch in Mep, aber jehr wenig umd nur gefchäftlic, wenn 
der Kunde franzöſiſch jpricht. Das bezeichnet am deutlichiten das 

Werl der Eroberung und zeigt deren Ergebnis. Daß man in 
Straßburg und Mülhauſen deutich fpricht, iſt folgerichtig und 
natürlich. Denn vor der Befigergreifung war das Franzöſiſche 
nicht Vollsſprache im Elſaß. In Lothringen ſprach man dagegen 

nur franzöſiſch. Die alten Bewohner von Meg kannten das 
Deutſche nicht, und wenn fie es jept vadebrechen, haben fie es 
gelernt, um fih ihren neuen Mitbürgem veritändlich zu 

maden. Man lehrt die Kinder beide Spraden in der Schule; 

aber da jie zu Haufe, auf der Strafe, überall nur deutſche 

Laute Hören, bedienen jie fich leichter der deutſchen Spradhe, 

und das Franzöſiſche wird für ihr Ohr und ihre Kehle eine fremde 

Sprache, die ſchwer zu lernen und noch ſchwerer zu behalten ift. 
Es gibt zweifellos Ausnahmen, aber diefe Famillen find in ber 
Minderheit und werden bald in dem deutſchen Zuftrom ertränft jein.« 

In engem BZufammenhange mit diefen Anſichten jteht ein 

Beitungstrieg, der fich zwilchen dem Würzburger Brofefjor Schnee= 
gans und einigen ungenannten Elſäſſern in der Straßburger Boft 

entijponnen hat, fich durch die Nummern 495, 554, 571, 740, 

747, 776, 861 hindurchzieht und infofern erfreulich ift, al8 man 

bie Teilnagme aus ihm erfennt, die man den ſprachlichen Ver— 

hältniſſen entgegenbringt. Der Etreit nüpft an die im Septem- 

berheft von uns beiprodhene Schrift von Peterſen »das Deutjch- 

tum in Elfah>Lothringen«e an und betrifft die Frage des Frans 

zöſiſchſprechens im Reichsland. Won allen Einjendern wird 
zugeitanden, daß im Familienkreiſe noch viel Franzöſiſch geſprochen 

wird und aud auf dem Lande Geburts⸗, Verlobungss, Heiratds 
und Todesanzeigen jowie Einladungen und dergleichen in fran= 
zöſiſcher Sprache verfandt werden. Während aber wenigitens 
jene® von dem einen und andern verteidigt und gut geheiken 

wird, weil die genaue Kenntnis einer fremden Sprache eine geiftige 

Bereicherung bedeute und das Fortkommen erleichtere, fordern die 

übrigen gleiches Recht und gleiche Pflicht für alle, halten es für 

falſch, die breite Maffe des Volles mit anderem Make zu mefjen 

als die oberen Zehntauſend, und erachten es für bedenklich, das 

Deutihe zur Sprache der Ungebilbeten zu ftempeln. Einig ſchei— 

nen alle in ber Berurteilung des Gebrauchs oder befjer des Miß— 

brauchs der franzöfiihen Sprache ſeitens der Deutſch-Elſäſſer zu 

fein, die nicht einmal des Deutichen ordentlich mächtig find. Ebenſo 

wird es allgemein für wünfchenswert erklärt, nicht durch Verbot 

oder durch Mahnung der franzöjiihen Sprache entgegenzutreten, 
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ba beibes bei dem harten Kopf der Eljäffer die entgegengejepte 

Rirfung haben würbe, ſondern durch Verbreitung der Fortbildungs⸗ 

ſchulen über das ganze Land und durch Erleichterung des Verkehrs 
ber dem Deutſchtum bejonder® feindlichen jungen Mädchen mit 

Deutichen der Kenntnis der beutichen Sprache vorzuarbeiten. 

Unferes Erachtens mühten die Gebildeten mit gutem Beifpiele 
vorangehen, und wir ſehen ed mit Beterfen als eine nationale 

Pflicht der Deutfchgefinnten, in erſter Linie aber der altdeutjchen 

Beamten an, wo irgend möglich, fich der deutfchen Sprache zu 

bedienen. Denn mit Recht ſchloß diefer Fürſprecher des Deutſchtums 

jein gehaltvolles Büchlein mit dem Gedanken: ber fortgejeßte Ge— 
brauch ber franzöfiihen Sprache bilde ein erhebliches Hindernis für 

die Berbeutichung des Yandes, und wenn darin fein Wandel erfolge, 
werde man noch nad) langer Zeit nicht davon reden lönnen, daß 

das Yand ganz deutic geworden je. Mit Schneegans aber dar: 
auf zu warten, daß künftige Striege die Elſäſſer mit den Deut- 

ſchen zuſammenſchweißen, jo wie Nord» und Süddeutſchland 

duch Blut zufammengefittet jei, fcheint uns ebenfo vermefjen wie 

ungewiß. Und fiher hat der eine ber Einfender recht, wenn er 
meint, im eljäfjiihen Vollsleben liegen viele Kräfte brach, bie 

erſt dann tätig werden, wenn dem Volle vergönnt ift, fich mit 

Leichtigleit der deutſchen Schriftipracdhe zu bedienen. ') 

Eijenberg ©.:M. Mar Erbe 

1) So wrteilte auch K. Stord in feinem Bortrage vor bem 
Zweigverein Berlins Charlottenburg (1902, 328f.) und in der 
dabei erwähnten Flugfchrift (gung-Elſaß in der Literatur. Berlin, 
1901 bei & Meyer. 1.4), worauf bei diejer Gelegenheit 
nochmals bingemwiefen werden muß. Denn durch Seine einleuchten- 
den Ausführungen gewinnt man erit den rechten Standpunft für 
die Beurteilung der immer noch recht häufigen Dinge, die uns im 
Gegenfape zu den oben beobachteten Fortichritten fonderbar und teils 
weiſe fogar unbegreiflicy eriheinen. Dahin gehören auch die Tatſachen, 
die uns, offenbar aus eigner Erfahrung, ein Bereindmitglied in 
Antnüpfung an den unten (Sp. 10) mitgeteilten Meper Gemeinde: 
ratsbejchlug befannt madt. Danach fand man auf den Kirchhöfen 
reindeuticher Orte aus der Zeit nach 1871 faft ausſchließlich 
franzöſiſche Grabichriften, während die vor 1870 meift deutſch 
waren. In gemiichtiprachigen Gemeinden fonnte man hören, 
dat vor 1870 viermal, fünfmal deutich und einmal franzöfiich ge 
predigt worden jei; nach dem Kriege wurde es bald umgefehrt. 
Eine Gemeinde mit vorwiegend deutſchredender Bevölferung hatte 
in den 90er Nahren einen Geiitlichen, der aus Yuremburg ftammte 
und in Frranfreich feine Ausbildung genofjen hatte, daher nur 
anz gebrochen deutich ſprach, obgleich er ausbrüdlich verficherte: 
de abe Seiftifeit für Sprafen. Gegenwärtig wird in rein deutſchen 

eilen des Elſaß gewaltſam bei Schülern und Kärchenſängern die 
franzöſiſche Ausſprache des Lateiniſchen eingeführt und z. B. ſtatt 
genitori genitoque geſungen: Scheene Dori, ſcheene Dogge. Auch 
im andern Gebieten iſt ähnliches zu beflagen. In einer Stadt 
hatte man mit dem Bürgermeiiter zu verhandeln — auch in den 
Her Jahren — und fand einen Mann, der fein Wort deutjch 
ſprach. In Meb war es vorgeichrieben, daß die öffentlichen 
Schilder der faufmänniichen Geichäfte jedenfalls außer in franzö« 
fiicher auch in deuticher Sprache abgefaht fein mußten. Trotzdem 
trug 3. B. das große Kauſhaus Aux villes de France dauernd 
nur diefe Inſchrift. — Zum Sclufje noch eine Gedichte, als 
Beweis dafür, wie groher Mangel an Einficht und Berjtändigfeit 
gegenüber natürlichen Anſprüchen der deutichen Spradye im Eljah 
noch immer möglich ift. Ein Berliner Kaufmann empfängt von 
einem Strahburger Geſchäftsmann, beiläufig mit ganz deutichem 
Namen, einen Brief mit einem Angebot, dieſes zwar deutich, alles 
andere aber, Ortd=, Geihäfisname und der jehr reichliche Auf: 
drud blof; franzöfiih. Im berechtigten Ärger darüber lehnt er, 
unter Angabe des Grundes, die Beichäftsverbindung ab. Da fällt 
die Strakburger Bürgerzeltung in ihrer unfeinen Weije über ihn 
her. »Belanntlich iſt es eine gejchäftliche Gepflogenheit«, fo er= 
flärt fie umverfroren ohme eim Gefühl für die Unangemefjenheit 
des Verfahrens, »daß elſäſſiſche Firmeninhaber franzöfiiche Brief: 
bogen haben«. Str. 
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Rleine Mitteilungen. 
— Geh. Regierungs- und Schulrat Dr. Schieffer iſt zu Osna⸗ 

brück in ſeinem 68. Lebensjahre geſtorben. Er war 1886 noch in 
Aachen in den Geſamtvorſtand eingetreten und hat wiederholt mit 

lebhafter Uberzeugung die Stellung des Lehrers im Kampfe wider 
bie Fremdwörterei beleuchtet. Daß er in den allereriten Anfängen 

der Sprachbewegung treu zu unferer Sache gehalten hat, wird 

ihm unvergefien bleiben. Saaljelbd. 

— Bom Madıtbereid) der deutichen Sprache. Der Gemeinde 
rat der jeit 32 Jahren deutjhen Stadt Mep hat mit 
18 Stimmen gegen 8, alfo mit erdrüdender Mehrheit beichlofjen, 

im Interefie des Gewerbes und Handels, wie es im amtlichen 
Bericht Heißt, die zweiſprachigen Straßenſchilder dort beftchen 

zu laſſen, wo fie gegenwärtig noch angebradt find, und bie 
franzöfiihen Schilder wieder dort anzubringen, wo die deutſche 
Überfegung nicht mit der franzöfiichen Üübereinftimmt. Die Sadıe 
verhält fich jo. Im Jahre 1873 begann man in Metz die frans 

zöfischen Benennungen der Straßen, Pläpe und Brüden zu ver: 
deutichen, wobei im allgemeinen das Herlommen gejchont wurde. 

Nur wo ber alte Name geeignet erſchien, entweder die beutfche 

oder die franzöfiihe Bevöllerung zu beunruhigen, wie Place 
Austerlitz, Place Friedland, Pont de Iena einerjeit3 und Place 

Napolson anderfeit®, mußte an feine Befeitigung gedacht werden. 

Es geichah aber aud in dieſen Fällen nur in ber Weile, daß 
neben den alten jranzöfiihen deutſche Schilder angebracht und 

jpäter bie im Laufe der Zeit ſchadhaft gewordenen franzöfiichen 

nicht wieder erneuert wurden. Wie wenig man den Vorgang 
etwa gemwaltfam bejchleunigte, gebt daraus hervor, daß von 
fämtlihen Straßen jet nad) drei Jahrzehnten nod immer zwei 

Drittel doppelte, und erft ein Drittel bloß deutſche Schilder führt. 

Natürlich unterliegen ſolche ſtädtiſchen Beichläffe der Enticheidung 
kaiferlicher Behörden, die der Dreiftigteit des Meper Gemeinde: 

rates ſchon entgegentreten werden. Sie wird dann nur das Gute 

haben, die Meichädeutichen vor dem Srrtume zu bewahren, daß 
mit dem langjamen Bordringen unjerer Sprache in den Reichs: 

landen, wie es erfreulicherweiſe die Volfszählung gezeigt hat (vgl. 
oben Sp. 7f.), auch ſchon ihr völliger Sieg entjchieden wäre. 

— Wie dad Temedvarer Deutſche Tagesblatt (v. 5. 12. 02) 
aus Konftantinopel erjährt, lernen jeit furzem die fünf ältejten 

Söhne des Eultand auf jeinen Befehl deutſch. Den Unterricht 
leitet Ahmed Nur Paſcha, ehemals Militärattache der öfter: 

reichiichsumgarifchen Botſchaft, namens Helle, der dann In das 

türtiſche Heer übergetreten ift, in Konftantinopel in hohem Ans 

jehen fteht und den Ruf eines gelehrten und wiſſenſchaftlich aus— 

gezeichneten Mannes genießt. Angeblich lernen die türkischen 

Prinzen mit ganz auferordentlihem Eifer und machen jehr gute 
Fortichritte. 

— In Paris ift an der Sorbonne am 3. Dezember bie erjte 

Borlefung über das deutiche Schrifttum der Gegenwart in deutſcher 
Sprade gehalten worden. Die Ahein.:Wejtjäl. Zeitung berichtet, 
daß der Vortragende, Dr. S. Benignus, einen »wahren Zauber« 
auf die jehr zahlreichen Zuhörer ausgelibt habe. 

— Dad alleinige Recht der deutſchen Spradie in ber preus 
Bilhen Verwaltung ift durch einen gerichtlichen Spruch neuerdings 

anerkannt worden. Ein polniicher Graf Hatte ſich gemweigert, auf 

Wegweiſern an öffentlichen Wegen die neben deutſchen angebrachten 

polnischen Aufſchriften zu entfernen, und trieb den Nechtöftreit 

bis zur oberjten Vehörde, dem Oberverwaltungsgericht. Dieſes 
bat entſchieden, daß die Spradhe der Wegweiſer an öffentlichen 

Wegen, wie aus ihrem Weſen als einer polizeilichen Einrichtung 
2 
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notwendig folge, nach dem Gejepe vom 28. Auguft 1876 über 
die Gejchäftsiprache der Behörden die deutjche jein müſſe. 

— Dad Mitglied des Gefamtvorjiandes, Herr F. W. Eigen in 

Hamburg, gleichzeitig Vorſihender unſres dortigen Zweigvereins, 

hat betanntlich auf Grund des Meichenberger Antrages die Zu: 

jammenftellung folcher Fremdwörter übernommen, die im Deutſchen 
etwas anderes bedeuten, als in der Urſprache, oder in diefer gar 
nicht vorhanden find. 

Wir glauben unjern Lejern einen anregenden Einblid in 
dieſes in Worbereitung befindliche Verzeichnis duch Aufnahme 

eines Stichwortes zu gewähren, wie folgt: 

Galanteriewaren f. pl., allerhand Tand, Geſchenkſächelchen, nament: 
lic) die al8 » zarte Aufmerkjamteit« dienenden; im bei. mancher⸗ 
lei Sadyen des täglichen Brivatgebraudjs: feinere, zierliche 
Metall-, Holz=, Leder-, Täſchner- oder ⸗Klingwaren ·., klei⸗ 
nere, nicht immer echte Schmuckſachen (Geſchmeide im engeren 
Sinne, Juwelen u. dgl. nicht grade ausgeſchloſſen); gewiſſes 
gefälliges Spielzeug verſchiedener Art; Spielwaren für Er: 
wachſene; auch jog. Nippfachen u. dal. 

Frz., je nadı Umftänden: 
1. bimbeloterie f. — Spieljahen, Spielwaren, ihre Her- 

ftellung und der Handel damit; 
2. quineaillerie f. — Eifen- und Hurzwaren(bandel); 
3. bijouterie f. = Juwelens oder Schmudhandel; Schmud; 

Geſchmeide, Jumelenarbeit, Nippſachen; 
4. objets m. pl. d’ötagere f. = Nippſachen, Nippfiglirchen. 

Im Frz. iſt etwas wie »marchandises de galanteriee, über- 
haupt ein Sammelausdrud für den Begriff (. Galanterie⸗ 
waren«) nicht vorb.; »galanterie« = Schöntuerei, Liebichait, 
Liebesgedidht, Angebinde. 

Bemerkungen, Anregungen, Anfragen und Beiträge wolle 

man an Herrn F. W. Eigen, Hamburg, Dovenhof 84, richten, 
damit fie noch für die Arbeit verwendet werben können. 

— Mundart oder Schriftdeutſch. Unter diejer Überfchrift geht 
durch Schweizer Blätter die Äußerung eines »im Auslande« wohs 

nenden Altberners aus altem, angejebenem Geſchlecht, der feinen 

Landsleuten »unverhohlene den Rat gibt, nicht nur in der Schule, 

fondern auch im gejellichaftlichen Yeben nad) und nach Hochdeutſch 

einzuführen. Berftändnis des literariihen Vorteil, den das für 

fie haben würde, fegt er bei ihnen voraus, ftellt ihnen aber auch 

einen äußeren in Ausſicht. Nach feinen Erfahrungen auf Neijen 

in England, Amerila, Spanien, Italien, Rumänien, Rußland 

und Franlkreich erwartet er, daß die meijten jungen Leute aus 

diejen Yändern zur Erlernung der deutſchen Sprade dann Statt 

nad dem Reiche in die deutiche Schweiz geichidt werden würden. 

Die Basler Nachrichten halten es zwar für wenig wahrjcheinlich, 
daß irgend ein Kanton der beutichen Schweiz die Mundart jo weit 

preisgeben würde, nennen die Äußerung aber doch beachtenswert, 
und ihre Berner Berichterftatter weiß gleich jelbit aus feiner an 

der Mundart befonders jefthaltenden Baterjiadt eine Ausnahme 

zu erzählen. Denn die Schuliunode des Kantons Bern verhandelt 

tatjächlich hochdeutſch. Niemand unterihäßt die volfstiimliche Bes 

deutung der Mundart, aber daß in der Schweiz ihr Übergewicht 

auf den Machtbeſtand der deutſchen Sprache äußerſt nachteilig 

wirkt, iſt ſchon längſt von Schweizern erfannt worden. Mag fid) 
daher im Haufe immerhin das trauliche Schwyzerdütſch erhalten; 

daß die Öffentlichkeit allmählich zum Hochdeutſchen übergehe, muß 

man des Deutſchtums wegen doch wünſchen. 

— Der befannte Schriftiteller Eduard Engel, der Berfafjer 
der Griechiſchen Frühlingstage, den wir ſchon einige Male im den 

Bahnen dee Sprachvertius haben wandeln jehen, beſchließt eine 

empfehlende Beſprechung der 6. Auflage von Meyers Stonver: 

jationslerifon im Dresdner Anzeiger (vom 5.12.1902 Nr. 336) 
mit zwei Wünfchen: »Welcher Herausgeber«, fo fragt er, »eines 
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deutſchen Wiſſensſchahes oder Sachwörterbuches oder Wörterbuches 
des Wiſſens wird endlih den Mut haben, den abgeihmadten 

Namen Konverjationsleriton zu ändern und bafür ein 

gutes deutjches, beijer bezeichnendes Wort zu jepen? Ich behaupte 
nicht, daß Sachwörterbuch oder Wörterbudy des Wiſſens ober 
Wiffensfhag den Inhalt des Begriffes ausichöpfen; aber fie find 

jebenfall® etwas weniger lächerlich als Konverſationslexilon. — 

Sodann möchte id wünfchen, daß im Verlaufe diejer 6. Auflage 

und in allen jpäteren Auflagen die jhärfite Durdharbeitung 

nad der ſprachlichen Seite erfolge. Deutiche Gelehrte, bes 

ſonders Profefjoren, find nur in den jeltenften Fällen im ftande, 

fehlerfreies, geſchweige denn ſchönes Deutich zu jchreiben. Das 

immer größere Streben nad) Volllommenheit, das dem Heraus— 

geber des Großen Meyer beicheinigt werben muß, follte ihn 

beftimmen, dem ſprachlichen Ausdruck eine noch größere Aufmert- 

jamfeit zu fchenten. Die Sprache diejes Rieſenwerkes ſteht zwar 

durchſchnittlich hoch über der gewöhnlichen Gelehrtenſprache, aber 

an recht vielen Stellen zeigt ſich doch der Mangel feiner Spradr 
kultur, an dem wir in Deutidyland ja bis in die höchſten Kreiſe 

unjeres Geiſteslebens hinein kranlen. WMuftergültiges Deutſch, — 

welch ein jchöner Ruhmestitel wäre das zu den vielen anderen, 

die mit Fug und Recht dem Großen Meyer beijulegen find!« 
Wir denfen nicht daran, die auch in dieſer Zeitichrijt früher 

berührte Einzelfrage, die der erfte Wunſch betrifft, bier wieder 

aufzunehmen; genug, daß die natürliche Abneigung gegen das 

Sprachungetüm des Konverjationsterifond wieder einmal zu Worte 
fommt. Biel bedeutender aber noch ijt es, in dem zweiten 

Wunſche die grundfägliche Forderung des Sprachvereina von der 

Tagesprefje jo gejchiet vertreten zu fehen, daß man in dem bes 
fonderen Falle mit einiger Zuverficht auf eine gute Wirkung 

rechnen kann. 

— Seit das Selbitgefühl des deutichen Volles emporwuchs 
aus ber Wiederaufrihtung des Reiches, auf deſſen gegenwärtigen 

Reihstagepräfidenten wir es bier abgejehen haben, und feit dieſes 

Selbjtgefühl auch das Bewuhtfein der Piliht und Verantwortlich: 

feit gegen die Mutterfprache hervortrieb — ala Chauvinismus bes 
lieben weltiremde Stubenhoder diefes beginnende Wohlbefinden 

der Deutjchen in der eignen Haut zumellen zu bezeichnen — jeit- 

dem gehört die im franzöfiiher Sprade verfahte Tiſchlarte 
zu den Heinen Dingen, die ald Erinnerungen und Tiberbteibjel 
einer aus politiſcher Ohnmacht und nationaler Schwäche geflofjenen 

Auslandsfucht Verdruß erregen, je länger je allgemeiner. Schon 

in den 70er Jahren ift das üffentlich zum Ausdruck gelommen, 

und jeitbem 1858 ein Befehl des Kaifers die franzöſiſche Starte 

aus dem kailerlihen Hofhalt verbannte, iii ihr Schidjal befiegelt. 

Die » Deutjche Speifelarte«, das erſte der Verdeutſchungsblichert 

des Allgemeinen Deutichen Sprachvereins, ift zugleich unter ihnen 

allen das verbreitetfte und vor zwei Jahren bereits zum vierten 

Male aufgelegt worden; in der trefflichen und inhaltreichen Vor— 
rede findet fid) u. a. auch ein Überblick über die Geſchichte diefer 

bejonderen Bewegung, und aus den dort verzeichneten Tatſachen 
und jozufagen Urkunden, in Gejtalt deutjcher Speijelarten be: 

ftimmten Uriprungs, wird ſich jeder Anhänger des alten Gebrauchs 
überzeugen, daß es mit diefem zu Ende geht. Es hilft nichts, 

fo fchmerzlich dies ihm vorfommen mag, wir müfjen künftig alle 

an deutſchen Tiihen Butter, Brot und Käſe eſſen, wenigitens 

zum Magenjchluß, und wenn's vorher noch was Beſſeres gibt, 

auch das und unter deutſchem Namen gefallen und wohlſchmeden 

lajien. Warum aud nicht? 

Zwar franzöfiiche Speijelarten von Familien- und Gajihojs- 
tafeln Sammeln ſich alljährlich noch immer in ganz jtattlicher Zahl 
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auf dem Schreibtifche unfrer Schriftleitung; denn heute findet fich 
feine größere Tiichgejellichafit mehr zufammen, von der nicht 

wenigjtend ein Teil dadurch verdrojien würde, Uber alle dieſe 

frangöfiicyen Karten führen deutlich aufgeprägt einen gemeinfamen, 
für ihre Herkunft höchſt verbächtigen Stempel, alle ohne Aus— 

nahme, nämlich die Fehler gegen bie franzöftiche Sprachlehre, von 

denen bie allermeijten diejer, gleichviel ob Handjchriftlichen ober 
gedrudten, Kunstwerke jogar wimmeln. 

Dak die franzöfiihe Speifefarte, die nach Meldungen der 

Blätter — denn fie ſelbſt haben wir nicht zu jehen befommen — 
neulich ber Herr Präfident des deutſchen Reichstags bei 

einem parlamentarijchen Eſſen feinen Gäften auf die köſtlich be— 

jepte Tafel gelegt hat, fehlerlo® gewejen ift, bezweifeln wir ſelbſt⸗ 

verjtändlich nicht und ftellen nur jeft, daß fie in diefer Beziehung 

eben unter ihresgleichen eine Seltenheit bedeutet. Aber wir er- 

innern uns auch, wie im Jahre 1896 ein ftarker Unwille durch 

die ganze deutſche Prefie ging, als bekannt wurde, daß der 

deutiche Bundesrat bei dem Feſtmahl zu jeinem 25jährigen Be- 
itehen ein franzöfiiches Menü gehabt hätte. Wäre es unberchtigt, 

das bei den Vertretern des deutſchen Volles als jonderbar und 
auffällig zu betrachten? In das prächtige Haus, das dem 
Reihstagsgebäude gegenüber jept für den Präfidenten gebaut wird 

und feiner Vollendung entgegenfieht, zieht hoffentlich die deutſche 

Speijelarte ein. 

— In Nord» und Sübbdeutichland wird, wie es fcheint, erit 

jeit kurzer Beit eine Poftlarte verbreitet, die in der Kunitanftalt 
von Wolfrum u. Haupimann in Nümberg bergeftellt, auf der 

Vorderjeite aufer diefer Bezeihnung fein deutſches Wort trägt. 

Statt defien lieft man dba: (»Postal Card. — Carte Postale«) 
Private Mailing Card. (Authorized by Aot of Congress, May 19, 

1898) und auf dem Raume für die Freimarke »Place a one cent 

stamp here for transmission to any part of the United States, 

Canada & Mexico or a two cent stamp to foreign countries.« 

Wendet man aber diefes frembdländiiche Blatt um, jo findet man 

überraicht neben einem deutſchen Kriegsichiffe und buntgemalten 

Sinnbildern deutſcher Seemacht Bildnis und Namenszug des 
Prinzen Heinrich v. Preußen als Schugherm des — Deutſchen 

Alottenvereind. Es ift jchon früher beobachtet worden, daß 

dem Deutichen Flottenverein zuweilen die rechte Fühlung mit dem 

Bollsempfinden fehlt. Als zugkräftig wird fich dies jonderbare 
BVerbemittel kaum erweiſen. 

— ⸗»O dieſe Fremdwörter!« Perblant — fo jtand dieſer 
Tage in der Bude eines Berliner Obfthändler8 auf einer Heinen 

weißen Tafel, die, an einem Hölzchen bejejtigt, auf einen Hügel 
faftiger Früchte herabfah. Eine Bauerfrau in der Nachbarſchaft 

verjuchte darauf, dem geheimnisvollen Worte eine verjiändlichere 

Faſſung zu geben, und malte mit ungelenfer Hand auf ihr Schilbd- 
hen »Blante Beerer. Es handelte fich hier und dort um die 
allbefannte Butterbirne Beurrs blano, und in Mitteldeutjchland 
gewöhnlih Birne Blank genannt. 

Bücerihan, 
Aſthetik der beutfhen Sprade. Won Dr. Oskar Weiſe. 

Verlag von B. G. Teubner. Leipzig 1903. 309 ©. geb. 2,80 .4. 
Ein friſch geichriebenes, anziehendes Buch, wilrdig der fo weit 

verbreiteten, ſ. 3. von umjerm Berein durch eine Ehrengabe aus— 
gezeichneten Schrift desfelben Verfafler: Unfere Mutterſprache. Es 
verdankt jenen Urſprung dem Bemuhtfein, daß der Ausſpruch 
Goethes, die Form jet dem meiften ein Geheimnis, befonders von 
uns Deutſchen gilt, zumal wenn unfere Mutterfprache in Betracht 
fommt. Legen wir doch viel weniger Wert auf das AÄußere als 

die romantichen Völler, und ift es doch vielen ganz unbelannt, 
welche Schönheit der Ausdrud erhalten, welche Wirkungen man 
damit erzielen fann. Die Arbeit Weifes ift um fo verdienftlicher, 
al3 unfer Schrifttum über Kin Bunkt ziemlich dürftig ift und felbit 
didleibige Werte wie die Äſthetit Friedrich Viſchers über die ein- 
ſchlägigen Erjheinungen mit wenigen Worten hinweggehen. 

Bon den 27 Aufiägen, deren einer, »über das Fremdwort 
in der Boefie«, im XIIL Bande diejer Zeitichrift (S. 190ff.) er- 
ichienen ift, behandeln die erften 16 die Schönheiten unferer 
Sprache, die letzten 11 bilden den befonderen Teil: die Schön 
heiten der poctiihen Ausdrudsweife. Zu den erjten gehören bie 
Unterfuhungen über die Yautwirkungen (Sautmalerei, Inter— 
jettionen, Wohllautsbeftrebungen), Kraft und Milde ded Aus— 
rucks (Berlleinerungd= und Sofeformen, Berftärtung des Aue— 

druds, Gegenjab im ſprachlichen Ausdrud), Würde und Anmut 
des Ausdruds (Gefühlswert der Wörter, Glimpfwörter, Höflichteitö- 
bezeigungen, Schimpfwörter) und Anſchaulichteit und Lebendigkeit 
bes Ausdruds (Übertragungen, Befeelung des Leblofen, vollstüm- 
liche Bilderjprache, Gejchmad im bildlichen Ausdrud). Ein An— 
bang ſpricht von der frau und der Sprache und vom Bolkswige. 
Der beiondere Zeil hebt die eigentümlichen Merkmale der Sprache 
Goethes und Sciller8 hervor, behandelt den Schmud und die 
Reinheit der Dichteriprache, wirft einen Blick in die Dichterwert⸗ 
ftatt, beftimmt die Einflüffe einzelner Gegenden (des Morgenlandes, 
der Schweiz) und ſchließt mit einer Unterfuhung über Rhyth— 
mus und Reim jowie unjere finderlieder. Man fieht aus diejer 
—— Inhaltsũberſicht, welch eine Fülle von Stoff bier 

handelt worden ift umd nad) wie viel Seiten hin man 
Velehrung finden fann. Um einen Begriff davon zu geben, wie 
anziehend im einzelnen das Gebotene ift, hebe ich einiges aus 
dem Abſchnitt 22: Feilen und Überarbeiten heraus. Bon Leffing 
wird mitgeteilt, daß er ſich bei ſpäterer Durchjicht feiner Jugend» 
ihöpfungen im Ausmerzen von Formen, die in der Schriftjpradye 
verboten waren, nicht hat genug tun können. Schillers Verfahren 
wird ar der dreifachen Faſſung einer Stelle aus Demeirius ges 
fennzeichnet, und zum Beweis für Goethes Sorgjamteit die vier- 
face Bearbeitung jeines Trauerjpield Iphigenie angeführt. ein 
it die Begründung der Abweichungen, die der Anfang des vierten 
Aufzuges in der Pıojabearbeitung von 1779 von der legten 
Faſſung aufweiſt. Mit liebevolem Verſtändnis jür dichteriiche 
‚einheiten jucht Weile bet jeder Anderung, die der Dichter vor 
genommen hat, zu erforjchen, weshalb er das Urfprüngliche nicht 
bat ftehen lajjen. Nicht minder Iehrreich ift die Vergleihung der 
verfchiedenen Ausgaben der Mejjiade aus den Jahren 1748, 
1751, 1755, 1780 und 1800. öherer Art iſt die äfthetifche 
Kritil des Dichters dann, wenn er bei der Durchſicht ganze Verſe 
oder Stellen ummodelt. In wie wirljamer Weile das geichehen 
lann, zeigt u. a. eine Strophe von Schillers Gedicht »Die Jdeale«. 
Aber aud der Scherz der Sprache fommt in diefem Buche zur 
Geltung, und zumal der Abidmitt über den Vollswitz iſt ſehr 
erheiternd. Hier werben zufammengeftellt und ihrer verſchiedenen 
Art nad betrachtet der bejonderd in Nieberdeutichland beliebte 
abſichtliche Mißbrauch von Spridiwörten und Nedewendungen 

B.: Alles mit Maß, fagte der Schneider, da fchlug er jeine 
Fan mit der Elle tot, dann vollstümliche Deutungen, wie Reiß— 
weg und Nimm für Ryswyt und Nymmwegen, die Späßchen 
in einfachen Bezeichnungen, wie Bumpenbeimer und Gänfewein 
für Waffer, oder in Redensarten wie: Der Menjch denkt und 
der Kuticher Ienft; Übertreibungen wie: Er fteht ſich die Veine 
in ben Leib, die Spignamen der Gewerbe, Knieriem, Kopfichufter, 
Stoppelhopfer, Heringsbändiger uſw., endlih bie Scherze ber 
Soldaten= und Studenteniprade. 

Man jieht ſchon aus diefen wenigen Angaben, wie vieljeitig 
die Schrift ift. Ein Verzeichnis nah Stichworten erleichtert das 
Nachſchlagen, und jedem Abſchnitte ift ein befonderer Nachweis 
des einichlägigen Schrifttums hinzugefügt. Dem übrigens auch vor- 
züglic) ausgejtatteten Buche ift nicht nur im Fachkreiſen, fondern 
a in der ganzen gebildeten Leſewelt weiteſte Verbreitung zu 
wünſchen 

Eiſenberg ©... Max Erbe. 

Vietor, Wilhelm, Deutſches Leſebuch in Lauftſchrift 
(zugleich in der preußiſchen Schulſchreibung), als Hilfsbuch zur 
Erwerbung einer muſtergültigen Ausſprache. J. T.: Fibel und 
erſtes Leſebuch. Leipzig, B. G. Teubner, 1899. XIIu. 1508 S. kl. 8. 

2* 
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— I. T. (zugleid; in der deutſchen Schulidweibung): Bweites 

Lefebuch. 1902. VIu. 139 ©. fl. 8. 
Das Leſebuch iſt zunächit als Schulbuch für den erjten Unter- 

riht in der Mutteriprache eingerichtet. Daher enthält es lauter 
für Rinder verftändliche (im ganzen 94) Lejejtüde und bringt im 
I. Teil die unbetonten Meinen Wörter, wie der, ben, es ulm, 
rechts im lautjchriftlihen Tert, der Art eines leſen lermenden 
Kindes gemäh, mit der Lautjorm, die ihnen im Sprechen nur 
als betonten Sapteilen gegeben wird, während bie Kurzformen 
bloß in den Fußnoten ftehen. So gut aud) die ganze Einrichtung 
ift, gibt fich der Verf. ſelbſt nicht der Hofinung hin, dab das 
Buch in der nächſten Zeit in öffen lichen Schulen eingeführt werde. 
Doch könnte es ſehr wohl beim Privatunterricht Verwendung finden. 
Als einen Heinen Nachteil wird man dabei gewiſſe — ledene 
Vorſchriften empfinden: der Verf. konnte ſich nämlich nicht dazu 
entichließen, zwijchen den Formen frieft und kriecht (— friegt), 
legen und lejen, luſtich und luſtil mut wählen, jonbern jeßt 
jedesmal die Zeichen beider nad) feiner Meinung gejtatteten Laute 
(im Bruchform) hin. Diefer Nachteil mildert ſich natürlich fehr 
—— den andern Benutzern des Buches oder verlehrt ſich 
elbſt in einen Vorteil. Denn das Buch iſt meines Erachtens 
ſehr geeignet für Lehrer und andre Gebildete, die ſich auf 
bequeme und angenehme Weiſe über die gute deutſche Ausſprache 
unterrichten wollen, ferner für Fremde, die durch eine hinreichende 
phonetiihe Schulung dazu befähigt find, aus Terten in Lautichrift 
die deutiche Ausiprace zu lernen, und endlich für deutſche Stu— 
dierende, die fich durch das Bud in die Phonetik wollen ein- 
führen lafjen. Die Leſer aller diefer Gattungen werden fich mit 
diefem aufs jorgfältigite gearbeiteten und ſchön ausgejtatteten 
Werlchen raſch befreunden und aus ihm jehr viel Nupen ziehen. 
Eines vermifje ih: die Bezeichnung ded Hauches, den wir dem t 
(4. B. in Kherler), viele von und auch dem p und t (Phurpur, 
Thäter) in gemiffer Stellung diejer Laute folgen laſſen. Diefe 
enauere Schreibung find wir nicht nur den Romanen und Slaven 
3346 ſondern auch uns ſelbſt. Der Verf. würde, wenn er 
dieſes h eingeführt hätte, nicht die ungenaue Bemerkung gemacht 
haben (Il, 134), bei »unt due (== und bu) gehe leicht das t ganz 
verloren; man jagt ja (aufer in jlaviichen Gegenden) nicht sundu« 
(vgl. Rundung), fondern »untu«, freilich ohne Hauch nach dem t. 

Innsbrud. Th. Gartner. 

Zeitungsſchau. 
Aufſähe in Zeitungen und Zeitſchriften. 

Zur Gründung eines Zweigvereins des Allgem. D. 
Sprachvereins. Ein Begleitſchreiben von Dr. Hans Klaſen. 
— Gelſenlirchener Zeitung Nr. 240 u. 241. 

Dit Genugtuung hebt der Verf. hervor, daß dad Vorurteil, 
al3 ob der Sprachverein nur darauf ausgehe, die Fremdwörter 
mit Stumpf und Stiel auszurotten, in immer weiteren Streifen 
zu ſchwinden beginnt. Auch der Verf, will jein Teil dazu bei: 
tragen, indem er zeigt, welcherlei Aufgaben jich heutzutage die 
Spracvereine in den Vorträgen und Beiprechungen jtellen. An 
Fremdwörter, die verdrängt werden jollen, wie an Lehnwörter, 
die ein ganz deutſches Gewand angenommen haben, werden Be- 
trachtungen gefnüpft über die Zeiten friedlichen Austauſches der 
Völker, aber auch der Not und Fremdherrſchaft. Die Haupt⸗ 
aufgabe des Spradjvereins ijt aber jegt die liebevolle Beichäftigung 
mit dem eigenen — In der Sprache ſpiegelt ſich unfer 
Vollstum, unfre Eigenart wieder: ber innige Zuſammenhang 
mit der Natur in allerlei Entlehnungen aus dem Naturreidh, 
die Derbheit in ſprachlichen Übertreibungen bei ſprichwörtlichen 
Rebensarten, —— Anſchauungen in der beſonderen Art, 
wie bejtimmte Begriffe bei uns ihren NAusdrud finden (Mutters 
fpradhe) oder wie die Bedeutung mander Wörter fich wandelt 
(Saft vgl. lat. hostis). Auch vieles Nitertümliche, das in der 
Schriftiprache nicht mehr erfennbar, ift uns in den Mumdarten 
erhalten oder in Namen von Perionen, Orten und Strahen be= 
wahrt; endlich werden nod alte Bräuche, Sagen und Sprüche 
zur Beiprecyung herangezogen. Durd) all das gewinnt die Heimat 
einen höberen Wert; mit der Liebe zur engeren Heimat wächſt aber 
aud) die Liebe zum großen deutjchen Baterlar.de. So iſt der Spradys 

verein längjt über die urjprüngliche Aufgabe der Sprachreinigung 
binausgewadjien; bie —* Sprache und damit das heimiſche 
Voltötum verstehen und Iteben zu lehren iſt jein Biel, in richtiger 
Erwägung, daß in diefer Liebe zum Eigenen die wirtſamſte Abs 
wehr des Fremden liegt. 

Franffurt a. M. Ph. Stoll. 

Die Schriftleitung (Berlin NW52, Paulſtt. 10) ftellt die 
obigen und früher bier genannten Nufjäge — nicht die 
befprodenen Bücher — gern leihweiſe zur Verfügung. 

Aus den Sweigvereinen. 
Dringend bittet die Schriftleitung, ihr diefe Berichte drud- 
fertig und in Imappiter ung ohne alles nur örtlich Er: 

wähnenswerte zugehen zu laffen. 
Berlin- Charlottenburg. In der Berfammlung vom 12. No— 

vember wurden zumäcjt neben anderen gejchäftlichen Punkten die 
Wahlen zum Hauptverein nach Vorſchlag des Vorftandes vor- 
genommen. Darauf bielt Scriftjteller Dr. Friedrich Düiel 
einen mit lebhaftem Beifall aufgenommenen Vortrag über Zwei 
Lyriker der Gegenwart: Detlev von Lilienceron und 
Guſtav Falle Die Verjanmlung vom 8. Dezember wurde mit 
einem Bortrage des Geheimen Hofrates Proſeſſor Dr. Behaghel 
aus Gießen über Schrifttum und Sprachſchatz eröffnet, der 
die zahlreihe Zuhörerihaft durch feine gründliche, mit einer 
groben Menge von Beijptelen verfehene Ausarbeitung gleichfalls 
is zum Schlufje feſſelte. Betreffs der Einzelheiten dieſes Bor: 

trages darf auf dem im dieſer Zeitjchrift demnächſt erjcheinenden 
Aufſatz verwiejen werden. Seit Beginn dieies Winters iſt dem 
Berein in entgenenlommender Weiſe ein Saal des Haufes der Ab- 
geordneten zur Verfügung geitellt worden. 

Dredden, In der eriten Hälfte des Winterhalbjahres 1902/3 
wurden folgende gröhere Vorträge gehalten: Im September 
ſprach Konreltor Rachel über: Kulturgeihihte im Spiegel 
des Lehnworts (nah Seiler); in der Oftoberfigung widmete 
Konrektor Dunger dem beimgegangenen Ehrenvorſihenden bed 
Bweigvereins, Geheimrat Häpe, einen Nachruf, der die Ber: 
dienjte des Geichtebenen auch um unfern Zweigverein bervorhob; 
dann ſprach Bürgerfchullehrer Fries über die Bedeutungs— 
entwidlung unferes Wortſchaßzes (nah Waag); im 
November ſprach Doltor Becher über Dähnhardts Heimats 
Hänge aus deutſchen Gauen; im Dezember gab Dr. Sceis 
nert eine Überficht über die neue Rechtſchreibung und 
wies ihre Bedeutung aus einem geichichtlichen Überblick über bie 
Entwidlung unferer Rechtſchreibung nad. 

Granflurt a. D. Die Hauptverfammlung für 1902 wurde 
am 24. November abgehalten. Nach Erledigung geſchäſtlicher Ans 
elegenheiten erhielt Dr. Saalfeld das Wort zu feinem Vortrag: 
uſtav Freytag und feine Verdienite um das Deutſch— 

tum, Der Redner bot bezeichnende Stellen aus den »Ahnen« 
dar, die Völkiſches, Ehriftliches und KHulturgeichichtliches ſchildern. 
Die zahlreich erichienene Jugend umfrer höheren Schulen, die bes 
fonder8 zum Streben nach Tapjerleit, Edelmut, Treue, Heim: 
gefühl und finniger Betrachtung der Natur aufgefordert wurde, 
folgte den Ausführungen mit fichtliher Teilnahme. Zum Schluß 
verlas der Borfiger einige Gedichte aus der vom Thorner Zweig⸗ 
verein herausgegebenen Sammlung, aud) das » Tunfenlied«, das 
viel Heiterkeit entjeflelte. 

Kaffe. Im vergangenen Monat fand im großen Stadtparl: 
jaale die erſte Abendunterhaltung diejes Winters ftatt. Als Feſt— 
redner war Superintendent Wijjemann aus Hofgeismar ge 
wonnen, der mit bejtem Erfolge über die fränkiſch-ſächſiſchen 
Grenzbeziehungen im nördliden Heilen ſprach. Geigen- 
und Gefangsvorträgen folgten mundartlice Dichtungen, die vielen 
Beifall fanden. — Herr Realſchuldireltor Dr. Harniſch bat 
wegen Wrbeitsüberhäufung leider jein Amt als Vorſitzender 
— Amweigverein® niederlegen müſſen, und es wird ſchwer 
ſein, einen paſſenden Erſatz für ihm zu finden. Unter jeiner 
Leitung iſt der Zweigverein zu feiner jepigen Bedeutung gelangt. 
Der Schriftführer hat ſoeben ein neues Verzeichnis unjerer über 
500 Bünde zählenden Bücherei herausgegeben, dad am bie Mit: 
glieder Lojtenfvei verfandt worden ijt. Die Bücherei wird viele 
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fach bemupßt, fie bildet ein nicht zu unterichäpendes Werbemittel. 
Das Grand Hotel Schombardt« auf Wilhelmshöhe ift verſchwun⸗ 
ben, der neue Pächter hat aber dafür die Bezeichnung »Brand 
— Wilhelmshöhe gewählt. Der Zweigverein hat ſich an das 
ofmarihallamt in Berlin mit der Bitte gewandt, von Amts— 

wegen eine deutiche Bezeichnung des der Krone gehörenden Gait- 
hauſes herbeizuführen. Im Jahre 1903 findet In Kaſſel die Vers 
jammfung der Ärzte und Natınforicher ftatt; der Sweigverein hat 
ſchon jegt Schritte bei dem hiefigen Ortsausſchuſſe getan, damit 
”\ Beſirebungen des Spra s nach Möglichkeit berüdfichtigt 
werben. 

Koblenz. Der biejige Bweigverein hatte feine Mitglieder und 
—55 auf Freitag den 14. Rovember in ben Weißen Saal bed 

ivils Kaſinos eingeladen, um einem Bortrage des Schauipielleiter® 
und Bortragsfünftlerd Dr. Ostar Kaifer aus Köln zu lauſchen. 
Der Bortrag hatte »Reuefte Dihtungen rheiniſcher Dichter« 
zum Gegenitande. Die Zuhörer waren febr zahlreich erichienen 
und fpendeten, bingerifien durch die vollendete Vortragskunſt, reichen 
Beifall. Unter den Dichtungen befanden fih u. a. zwei tiefs 
empfundene Dichtungen der jugendlichen Soblenzer Dichterin 
Paula Dahm und einige köftlihe Gaben unſres Landsmannes 
dr. van Hoffs, ber durch fein Bud, »Bunte Schmetterlinge« 
ſich alljeits großer Beliebheit erfreut. 

Köln. Auf Veranlafjung des hiefigen Zweigvereins ſprach 
Geheimer Hofrat Broiefjor Dr. Behagbel von der Iniverjirät 
Giehen am 22. November in der Aula der Handelshochſchule über 
Schrifttum und Sprachſchatz. Nach kurzer Berührung einer 
Reihe von Wörtern, die nachweisbar von bekannten Schriftjtellern 
geprägt wurden (Scuigezänte von Luther, Kleinleben und Übers 
menjc von Goethe, Waldeinfamfeit von Tied) folgte die Erörte: 
rung der jogenannten geflügelten Worte in der deutjchen Sprache, 
die zum größten Teile auf Luthers Bibelüberjegung, auf Goethe, 
Schiller und unter den ausländiſchen Dihtern auf Birgit, Horaz 
ſowie auf Shafejpeare zurüdzuführen find. Den Schwerpunft des 
Vortrags bildete die Betrachtung der fogenannten »literarifchen 
Metapberne. Die Eigennamen Teen im Mittelpunfte des lite 
rariſchen Bergleihs, und zwar werden Perſonen⸗ und Orts- 
namen, die in den Literatürwerken eine Rolle jpielen, und mit 
denen ber Gbebildete einen bejtimmten Borftellungäfrei® vers 
bindet, auf Berjonen und Orte mit gleichen Eigenihaften übers 
tragen, wobet die Eigennamen zu Gattungänamen werden. Die 

hiedenen Arten und Stufen der Entwidlung wurden an einer 
Fülle von Beijpielen veranidaulicht. Nach dem Vortrage fand im 
Gafıhof »Monopol« ein gemeinfchaftlices Abendeſſen ftatt. 

Lübed. Aus dem in der Jahresverſammlung erftatteten Bes 
richte, den die Lübediichen Blätter in der Nr. 46 (1902) aus- 
führlih bringen, verdient erwähnt zu werben, daß die Mit- 
gan eine Heine Zunahme aufweift. Dant der Bereinstätige 

it fommt hier die deutſche Speifelarte vernünftigerweile immer 
mehr in Aufnahme. Nadler und Turner, ſowie der laufmänniſche 
Berein »Eoncordia« und das Theater geben in ihrem Bejtreben, rein 
deutſch zu reden, ein nahahmungswertes Beiſpiel. Mehrere Bor- 
träge, die geeignet waren, unjere Sadıe zu fördern, wurden an ben 
Deutſchen Abenden gehalten. Pastor Evers ſprach Über das Echt = 
deutihe in Bugenhagens Hirhenordönung. Im Anſchluß 
daran wies Prof. Shumann darauf 48 daß die Kirchenſprache 
manches entbehrliche Fremdwort habe. Er ſelbſt entwidelte in einem 
Vortrage die Grundlagen des deutihen Versbaues, und 
W. Dahms legte die Beftrebungen dar, die Haustetle ein- 
beitlich deutjd zu benennen. Aus dem SKaflenberichte, den 

. Hahn vorlegte, ergab fih, dak die Einnahmen 459,79 M ges 
racht haben, denen ebeniogroße Ausgaben gegenüberftehen. Die 

Bahl der Mitglieder beträgt 154, eingerechnet die vier Vereine 
»Koncordia«, ehrerverein, eroerbegefeilihaft und Lübeder Turners 
haft. — Prof. Shumann, der den hiefigen Zweigverein vor 
13 Jahren gegründet und jeitdem geleitet hat, hat aus Befund: 
beitsrüdfichten das Amt des Vorjigenden niedergelegt. Wegen 
feiner Berdienjte um die ———— ernannte die Verſamm⸗ 
lung ihn zum Ehrenvorfigenden. Die Leitung übernahm Prof, 
Dr. Hausberg. 

Ludwigsburg. Der Zweigverein beging den hundertften Ges 
burtstag e Victers Wilhelm Hau uhren Feier, die 
überaus zablreich befudt war. In einer Anſprache, der ein 
mufifafijcher Vortrag vorausging, wies Reltor Erbe zunächſt auf 

manches Berwandte in den Lebensgüngen Hauffs und Theodor Kör⸗ 
ners, defien 100. Geburtstag im Jahre 1891 gefeiert wurde, wie 
in ihrer dichteriſchen Entwidlung hin. Dann entwarf er ein 
Inappes Lebensbild des Dichterd auf dem Hintergrunde ber drei 
Städte, in denen ſich fein Leben hauptjächlich abipielte: Stutts 
gart, Blaubeuren und Tübingen. Den zweiten Teil des Vor— 
trag® bildete ein trefflicher Überblid über die Hauptwerke Hauffs, 
den » Märchenalmanach «, die » Memoiren des Gatan«, bie ver: 
fchiedenen Romane und Novellen und ſchließlich den »Lichtenftein«. 
Unterbroden wurden dieſe Musfübrungen wiederholt durch die 
von Hm, Bezler begleiteten Geſänge des Hm. Sauter »Meiters 
Morgenlied« und »Serenade«, vertont von Mufildireltor Koch— 
Stuttgart, »Ihr Auge« von Bezler, ſchließlich noch das Ulrichs- 
lied«, deſſen marlige Bertonung von Zumſteeg feine Wirkung auf 
die Hörer nicht verfeblte. Dieje lohnen denn auch Redner wie 
Sänger für ihre genußreichen Darbietungen mit warmem, herz: 
lihem Beifall. 

Marburg a. d. D. In der November: Berfammlung begrüßte 
der Borfipende Dr. A. Mally die nad der ſommerlichen Untere 
brechung wieder zahlreih Grichienenen, widmete den während 
dieſer Beit verftorbenen Bereinsmitgliedern einen Nachruf und 
forderte zu reger Anteilnahme an den Beitrebungen des Sprad)- 
vereins, fowie zur Werbung neuer Mitglieder auf. Hierauf jprad) 
Brofefjor Dr. S. Prem aus Graz über Nikolaus Lenau. 
Als Federfiriche zu einem Charafterbitde hatte er jeine Darlegungen 
bezeichnet, in denen er ein feilelndes Bild des Lebens- und Ents 
wicklungsganges des unglüdlichen Dichters bis an fein trauriges 
Ende entwarf, Mit dem Hinweiſe darauf, daß die Yorbeeren, 
die die Mit- und Nachwelt dem Dichter wand, nie verwellen 
werben, ichloß der Redner unter lebhaftem Beifalle. — Fräulein 
Marie JZannidhig, vom Mufitlehrer Köhler auf dem Flügel be- 
gleitet, jang zunächſt einige Lieder Lenaus, an die ſich andre, 
gleih vorzüglich gelungene Lieder anſchloſſen. 

Münfter, Weftfalen. Auf der am 11. Dezember 1902 abge: 
baltenen Hauptverfammlung des Münfterer Zmweigvereind wurden 
die Borftandsmitglieder durch Zuruf wiedergewählt außer dem ſeit 
einigen Monaten nicht mehr in Münfter weilenden Kandidaten 
Wilhelm Neus, an bdefien Stelle der Rechtsanwalt Klemens 
Fahle zum Berfiper gewählt ward. 

Oberhanfen. Die Mitgliederzahl des Bereins ift von 28 im 
Vorjahre auf 52 geitiegen. 

Neichenberg i.B. Im Oftober ipradı Prof. Leopold Tertſch 
über die Ziele des deutſchen Spradvereind. Er begann 
mit dem Hinweis auf die ungerechtfertigten Ungriffe, denen der 
Verein noch immer jelbft von Hochgebildeten ausgeſeht it. Nur 
Mifwverftändnis des Weſens umd der Ziele des Spradiwvereines 
tünnen die Urfache diejer Angriffe fein. Hierauf wurde der Wert 
der Sprache für jedes Bolt und insbeſondere für das deutſche 
erörtert und die ererbie Vorliebe unſerer Zeit für fremdes Weſen 
und fremde Sprache an Beiſpielen gezeigt. Die unletdliche Ent: 
ftelung der deutſchen Sprade rief zu allen Zeiten Warner und 
Mahner wach, die dem Volle auß dem Zuſtande der Verachtung 
des Auslandes entporbelien wollten. Ein kurzer Überblid über 
diefe Beitrebungen führt uns bis in unjere Tage zu der Grün— 
dung des Sprachvereines. Die Einwürfe der Gegner werden bes 
Iprochen und widerlegt, die Ziele des Sprachvereines ruhig und 
leidenichaftsios dahin gefennzeicdnet, daß der Spracverein die 
Reinheit der Mutterfprade nur ald Mittel betrachtet, unſerm 
Volte den Etolz auf feine Eigenart zu gewinnen. Mit der Nuf: 
gäblung der gewonnenen großen Ergebnifje und der Feſtſtellung 
er wachſenden Ausdehnung ded Spradjvereines ſchließt der Vor— 

trag. — Im November fand ein Vortrag des Prof. G. Feierfeil 
über Otto Ludwigs Kunftanihauungen und feinen Kampf 
egen Schiller jtatt. Beide vortrefilihen Vorträge hatten größten 

olg bei der jehr zahlreihen Zuhörerſchaft; den erfteren beſchloß 
man zu veröffentlichen. 

Nudolftadt. Einem Dornröschen gleich hat unfer Verein einige 
Sabre gejchlafen, jept aber ijt er wieder erwert worden. Der 
Wegzug des biöherigen Vorſihenden machte eine Beſprechung der 
Frage nötig, ob man noch weiter bejtehen wolle. Zu dem Zwecke 
war auf den 15. November eine Verſammlung einberufen worden. 
Wenn auch ungünftige Verhältnifie den Beſuch etwas beein 
trüchtigten, jo waren doc, die Erjchienenen einmütig darin, ben 
Verein, der 30 Mitglieder zählt, am Leben zu erhalten, Zum 
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Vorfigenden wurde Oberlehrer Dr. Bäumer — Schrift⸗ 
wart und Schatzmeiſter ſollen in der nächſten Verſammlung end— 
gültig beſtimmt werden. Nach Erledigung dieſer geſchäftlichen 
Dinge hielt Dr. Wächter aus Keilhau einen rg über 
»Thüringer Dichter des 19. Jahrhunderts mit befon= 
derer Berückſichtigung von Dtto Ludwig«, der viel des 
Wiſſenswerten bot. Rn e bem ®ereine, der ſchon einmal eine 
Zeit des Niederganges ftegreich überwunden hat, nunmehr auf 
lange ein reges Yeben beſchieden jein! 

Siegen. Bald nach der Gründung des hiefigen Zweigvereins 
richtete der Vorfipende Oberlehrer Dr. Estuche in der Siegener 
Beitung eine Spradhede des U. D. S. ein, neben der num in 
der Siegs Lahn: Zeitung Negierungsafiejior Dr. Keil eine zweite 
eröffnet hat. Am 17. März war die erſte Jahresverfamms 
lung 1902, am 24. Oftober die zweite: dort berichtete Dr. Es⸗ 
tuche (im Anſchluß an F. Seilers trefflibes Bud) über Spuren 
altrömiiher Kultur, bier über Spuren mittelalters 
lihen Möndtums in unferer heutigen Spracde, empfahl 
die Sammlung fiegerländtiher Spridiwörter und Medensarten (die 
mittlerweile von dem Bereinämitgliede U. Klingſpor begonnen 
ift) ſowie alter Haustnfchriften, die Nettung alter Strafen: 
namen und finnvollere Benennung neuer Straßen, mas beides 
von dem anmejenden Bürgermeifter Delius zugeiagt wurde. — 
Am 24. November wagte der ganze Verein einen Familien— 
abend, der dank dem edlen Ziele unſres Vereins nadı dem 
Urteile ber zablreichen Mitglieder und Gäſte und ihrer Damen 
einer der gelungenften Gejellihaftsabende wurde, die Siegen in 
diefem Winter gehabt hat. Frau Yandrat Bourmwieg erfreute 
durch einige Klaviervorträge, die beimifche Konzertſängerin Frau 
Eli Schmoedel durch einige Lieder, und in willfommenem 
Wechſel damit trug der Charakteripieler des Kölner Staditheaters 
Dr. Ostar Kaiſer ernſte, heitere und ſatiriſche Dichtungen der 
Neuzeit vor. Vornehme Auswahl, tiefjinnige Auffaſſung im 
Eintie wie im Scherze, glodenvolle Stimme und, was heute 
manchem Schaujpieler fehlt, eine bewundernswerte Ktunſt des 
Spredyend machen Herm Kaiſer, der durd) fein ——— 
Studium der deutſchen Spracwiſſenſchaft unſern Zielen von jeher 
nahe ſtand, zu unſerm allerbeſten —— der mit ſeinen 
überaus mannigjaltigen Borträgen (u. a. Urfauft, Aſchylos) allen 
Bweigvereinen angelegentlicjt empfohlen werden muß. So gipfelte 
aud) der Dank bes Korfienden an den Künftler in einem berz- 
lihen »auf Wiederfebene. Diefer Familienabend, der durch 
gemeinfame Lieder jowie Anſprachen und durch launige Lieber: 
vorträge des Herrn Lehrers Bep noch weiter verſchönt wurde, 
bat unſte Sache in Siegen mwejentlich gefräftigt. 

Stettin. Am 23. Oftober 1902 jand eine Borjtandsjigung 
ftatt, in der der Vorſitzende, Prof. Koch, die Mitteilung machen 
fonnte, daß der Stettiner Stadthaushaltsplan jept fait nur noch 
wenige und vorläufig unentbehrliche Fremdiwörter enthalte, — 
Am 11. November berichtete Oberlebrer Dr. Helbing über die 
aus etwa 100 Schriften und Werten neu geſchaffene Bücherei 
von 45 Bänder. Sie foll ben Sajjenfräiten entſprechend ftetig 
vermehrt und den Mitgliedern zur freien Benugung gejtellt wer: 
den. Etwas eingebender beiprady er Erbe: 5 = 6 Säge über bie 
Ausſprache des Deutihen, Meyer: Deutsche Volkskunde, Verna— 
leten: Deutſche Sprachrichtigfeiten und Spracerfenntnifie. Zum 
Schluſſe gab er einige ergöpliche Stellen wieder aus &. Saalfeld: 
Sprachreinigendes und Spradwereinliches und aus Fiſcher: Unſer 
Deutih. — Am 5. Dezember ſprach Oberlehrer an der Bau- 
gewertichule, Jugenieur Herbert: Über Herkunft, Sprade 
und Sitten der Siebenbürger Sachſen. Der Bortragende 
bat Kindheit und Yünglingsjahre in feinem Seimatlande ver: 
lebt. Er ſchöpfte deshalb aus lebendiger Anfchauung und eigener 
Beobadhtung und wuhte feine Zuhörer von Anfang bis zu Ende 
auch durch die Schönheit feines Vortrages zu fefleln. Schon die 
landſchaftliche Beichreibung war ein Meiſterſtück. Er führte uns 
dann ein geicichtliches Bild feiner Heimat vor vom der römi— 
schen Kaijerzeit an liber König Geiſa II. und die erften deutfchen 
Niederlafiungen, jchilderte ibre Ausdehnung im 13. Ihdt., die 
kurze Herrſchaft des Marienritierordens, die Mongolen= und 
Türtenfämpfe und -nöte, die rubigeren Zeiten des 18. und 
19. Ihdts. und das Sturmjahr 1848 bis zu dem Ausgleich von 
1867. Nach einem jprachgeicichtlih Haren Beweis der Ber: 
wandtichaft der Siebenbürger mit den Mittelfranfen beſprach er 
Bolfslieder, Sagen und Märchen, Sitten und Gebräuche, die Drei: 

teilung der Siedelung in bem Biftriger ober Nöfener, dem Hermann: 
ftäbter und dem Sronftäbter oder Burzenländer Gebiete. Bei der 
enoſſenſchaftlichen Gliederung in Bruber-, Schwefter- und Nadı- 

ichaften zeigte ſich altgermanijche Selbitregierung im Rechten 
und Pflichten der Genoſſen. Das Giebenbürger Bauernhaus 
und die Bauernburgen aus der Türlenzeit eritanden vor ben 
Augen der Zuhörer, erläutert durch ausgeftellte Bilder. Den 
lebendigen Vortrag ſchloß ein Überblid über die hohe geiftige 
deutſche Bildung bes Nolfes, die das fejteite Bollwerk gegenüber 
den Mabdjarifierungsverjuchen bildet. — Lebhafter Beifall dantte 
dem Redner. Es wäre nur zu wünſchen gemweien, daß mehr als 
nur ungefähr 40 Zuhörer dem Bortrage gelauſcht hätten. Jeder 
hätte ein ſchönes und erhebendes Bild dieſes In der ferniten Oſt— 
marf um fein Dafein fämpfenden Bruderftammes mitgenommen. 

Troppau. Auf Anregung und unter Beihilfe unſeres Zweig— 
vereind hat der Gemeinderat umjrer Landeshauptfiadt Troppau 
feine Geichäftsorbnung einer gründlichen Umarbeitung in ſprach 
licher Hinficht unterziehen lafien und die gemeindeamtlihen Ab— 
teilungen und das —— angewieſen, ſich im fchrift- 
lichen Verkehr nach Möglichteit der von uns vorgeſchlagenen 
Verdeutſchungen zu bedienen. Der Vereinsvoritand hat nunmehr 
beichloffen, auch die übrigen Städte Oiterr.- Schleftend umd bes 
angrenzenden Mährens zu einem gleichen Vorgehen anzuregen. — 
Am 7. Oltober veranjtalteten wir einen Bortragsabend, an 
dem Güummafialoberlehrer Ernft Reinitz aus Natibor über 
die Seefahrten der Normannen jprad,. Der Mare und 
fefjelnde Vortrag fand großen Beifall. Hierauf wurden von einem 
Vereinsmitgliede die ſprachlich und rhythmiſch fo ichönen Schau: 
fpieljzenen aus dem abrmarkısfefte zu Plundersweilen vorges 
tragen und mit Gefängen die gut beſuchte Beranftaltung ger 
ſchloſſen. 

Wermelstirchen. Am 14. November fand eine Sihung des 
biefigen Zweigvereins ftatt, in der unjer Vereinsmitglied Hermann 
Spedenbad die Beriammlung durd eine dankbar aufgenommene 
Meuter-Borlejung (Proben aus »Schurr Murre, »Hanne 
Nütee und den ⸗»Läuſchen un Rimels«) erfreute. 

Bitten. In der Novemberfigung ſprach Oberlehrer Dr. Alfred 
Neumann über die Find feit und Verbreitung unjerer 
Bornamen. Die za {enmäbig begründeten Ausführungen er- 
gaben u. a., daß die Anzahl der Träger reindeuticher Vornamen 
gegen die Zeit vor 1870 ziemlich bedeutend gejtiegen ift. Bei der 
männlichen Bevölterung erweiſt filh die Zunahme deuticher Namen 
jtärter in den gebildeteren reifen, bei der weiblichen in den breis 
teren Bollsſchichten. Bellagenswert erfcheint dagegen die Tatſache, 
dab, während bie frangö iſchen Vornamen gegen früher zurüd- 
gegangen find, die engliichen an Verbreitung zugenommen haben. 
— Den Hauptteil dev Dezemberfipung bildete ein Vortrag des 
Oberlehrer® Dr. B. Galle über den deutjchen Brief in der 
Reformationdzeit, in dem ber Redner mit berechtigter Aus— 
führlichleit bei der auch in der Gefchichte des deutichen Briefes in 
den früheren Jahrhunderten alles überragenden Berjünlichfeit 
Luthers verweilte, des eriten deutichen Briefichreiber&, bei dem ſich 
die perjünliche Eigenart fajt in jeder Zeile ausdrüdt. Sein tiefes 
Gemüt, fein launiger Spott, fein ehrlicher Freimut, der Bilder- 
reihtum und die urwüchſige Kraft feiner Spradie maden feine 
Briefe auch Heute noch für jeden Deutſchfühlenden zu einer 
Quelle berzerauidenden Genufjes. Gegen das Ende des 16. Jahr: 
hunderts —** die Einwirkung des lateinischen Humaniſten— 
briefes, des ſteiſen und farblojen Kanzleibriefes, ſowie auslän- 
diſche Einflüfie den Verfall des beutfchen Briefed herbei. Die 
leitenden Ausführungen, die eine bunte Fülle ſprachlich und 
tulturgeſchichtlich anziehender Einzelheiten boten, wurden durch 
viele bezeichnende Beiſpiele belebt. 

Brieflaften. 
Herm $...., Montigny bei Meg. Es lann nur heißen: 

»Sohn des Schreiners X. und defien Eheirau, geborener Y.« 
oder »einer geborenen Y.« Denn das artifelloje Eigenichaft- 
wort erſcheint im allgemeinen in der ftarfen Form (über eine 
Ausnahme ſ. Rahrg. 1901, Sp. 90); fo heikt es ftets: »die 
Erhaltung deuticher Eigenart«e ufw. »Geborenen« iſt alfo nicht 
zu billigen; ganz ausgeichloffen find die Formen »geborene« umd 
»geborene. Deshalb ift auch jalſch, was oft in Verlobungsanzeigen 
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gelejen wirb: » meine Berlobung mit Fräulein M. N., jüngſten (ftatt: 
jüngjter) Tochtere... — »Ruſen« mit dem 3. und 4. Falle ift 
Jahrg. 1901, Sp. 124 und 212 behandelt worden. — » Des nüchſten 
Jahres · ift ſchwerlich als falich zu bezeichnen, fagt man doch: »des 
anderen Tagese u. dgl. Aber ungewöhnlich ijt es jedenfall; wir 
tönnen feine Belegitelle nachweiſen. Nur »des Jahrs« (jeliner 
»Sahräe«) im Sinne von »jährlich« ift üblich. — » Gegen « iſt früher 
vorwiegend mit dem Wemfalle verbunden worden, vereinzelt noch 
bis in das 18. Jahrhundert (Leifing, Goethe). Heute ijt in ber 
Schriftiprahe nur der Wenfall geftattet, während die Mundarten 
zum Zeil, jo die bayeriichen, an der alten Fügung feithalten. 
Ein Reit des Alten ift in der Schriftiprache der dritte Fan bei 
»gegenübere, z. ®. »ihnen gegenüber, gegenüber dem Haufe«, 
urfjprünglid; getrennt »gegen ihnen über«. 

Herm F. S.. .. Münſter. Der eigentümliche Gebrauch, 
von gewiſſen Yeitwörtern ftatt des zweiten Mittelwortes die 
Kennform (nach einer anderen bavon abhängigen Nennjorm) 
zu verwenden (»ich habe hören fünuen«), gilt allgemein 
nur von den Silfäzeitwörtern »dürfen, können, mögen, 
müjfen, follen, wollen« und von »heißen, lajfen, ſehen« 
Beisbrauchen, fühlen, helfen, hören, lernen, maden«u.a. 
iſt der Sprachgebrauch ſehr fchwantend, und aud die Anſichten 
der Spradjlehrer geben bier auseinander. Wir halten aud 
bei den zulept genannten mit Ausnahme von »lernen« die 
Nennform für das Üblichere, alfo: »ich habe ihn fommen hören« 
ujw., aber: »ich habe ihn lennen gelernte Mit Recht wird 
jept diefe Verwendung der Nennform auf eine Formangleihung 
an die vorausgehende Nennform ertlärt (j. Jabra. 1896, Sp. W 
bis 91). Näheres finden Sie z.B. bei Matthias (Sprachleben) und 
Heinge (Gut Deutih; Sprachhort). Bon »hörene iſt im Briefs 
laſten 02,.57 die Rede gewejen. 

Herm W. %...., Berlin. »@rübrigen« hat von alteräher 
zwei Bedeutungen gehabt: zielend (tramfitiv) — übrig behalten 
(Geld erübrigen«) und ziellos (intranfitiv) — übrig fein Ges 
erübrigt noch die Frage). Dazu hat ſich im neueſter Seit 
als dritte die Bedeutung »überflüjlig machen« (aljo: »es erübrigt 
ſich « — es wird, ift überflüffig) gejellt. Gegen dieje Verwendung, 
die, wie es jcheint, in Juriſtenkreiſen aufgefommen oder dort 
wenigstens jehr häufig it, wird fich ſchwerlich etwas einwenden 
laſſen; fie ift aud) in dieſen Blättern ſchon einmal verteidigt worden 
(96, 174). Irreführend aber ijt es, wenn in biejer Bedeutung 
das »fich« weggelafjen wird, wie es zuweilen vorfommt. Alſo man 
ſcheide: »es erübrigte — es iſt noch übrig, und »es erübrigt 
ſich⸗ — es iſt überflüſſig. 

ım H. . . Ludwigsburg. Die ſchöne Blüte der Fremd— 
wörternarrheit, auf die Sie freundlichſt aufmerfiam machen, iſt 
auch und neu und wahrſcheinlich redyt vielen unfrer Leſer. »Mani- 
eure!« wie jchön und bezeichnend! Glüdlicherweife haben ja die 
»Manicuristen« oder »Manicuristinnen « in der Zeitichrift ⸗Frauen⸗ 
beruf« auch die deutſche Bezeichnung daneben gejegt: Hand⸗ und) 

"Nagelpflege«; aber bieje —— die ſie vorläufig noch für 
nötig halſen, werden ſie wohl mit der Zeit weglaſſen, wenn ſich 
das herrliche »Manicure« erſt gang eingebürgert bat. Und dann 
hat die deutſche Sprache einen Böftlihen Schap mehr, und einen 
Schatz, mit dem weiter gewuchert werben kann; denn ganz uns 
gezwungen ergeben ſich nicht bloß »manicurieren, Manicuration« 
u. dergl., fondern auch »Pedieure, Crinicure, Corporicure« u. vd. a. 
Welch danfbared Feld für Deutichverderber! Ob man aber 
»Mennikjuhr« oder »Manikühr« auszufprechen hat, vermögen wir 
‘onen nicht zu jagen; wir jchlagen ein Preisausjcreiben über 
die beſte Ausſprache des wichtigen Wortes vor und bemerken dazu, 
daß manicure und pedieure jowohl franzöfiih wie engliih im 
Gebraud find. 

Herrn Fr. K. .., Hörde, Wir halten es für richtiger, zu 
jagen: »zur Erledigung . - . teile ich Ahnen mit« u. d., und 
weder sin Erl.e, nodı »salöd Erl.«; am beiten aber wird der 
ganze Gedanke anders geformt oder als jelbjtverftändlih ganz 
weggelafien, alio nicht: »in Beantwortung . . . teile ich Ihnen 
mite, jondern: »auf Ihr Schreiben ... . antworte id) Ihnen«æ. 
rg im Sinne von »Beziebung«, ſowie »Belag« — Beweis- 
ſtück (Beleg) vermögen wir nicht für ſchlechthin falſch zu erklären; 
aber es empfiehlt fic allerdings, »Bezuge und »Beziehunge, 
»Belag« und »Beleg« auseinander zu halten, aljo die Formver⸗ 
ſchledenheit in den Dienft begrifflicher Unteriheidungen zu stellen. 
Im übrigen jtimmen wir mit dem trefilichen Auflage » Stilfünden 
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in deutſchen Gejchäftsbriefene in der Rhein.-Weſif. Zeitung vom 
17. Zuli 1902 durchaus überein (vgl. Sp. 327 d. vor. Jahrg.). — 
Das »Papier Produit frangais« in einer Ankündigung der 
Heßſchen Tabalfabrit in Bamberg jei hiermit gebührend an den 
Pranger geitellt. Der Fabrifant redynet offenbar mit der Tats 
jache, daf eine gewiſſe Klaſſe von Menſchen nicht alle wirb, auf 
die ein paar franzöfiiche Broden einen gewaltigen Eindiud machen. 

Herrn E. v. W.... Hannover. Der weibliche Name »Al- 
mut iſt höchſtwahrſcheinlich eine Zuſammenziehung von »Adel— 
mute, wie ſich z. B. neben »Mdelheib« auch ⸗Alheid« findet, und 
ertlärt fich dann von jelbit. 

Herrn EB. W...., Neu-Yorl. Wenn »Irma« nad) Ihrer 
Meinung, eine madjariihe Form für »Emerentia« ift, jo mag 
wohl im Ofterreich Hin und wieder der Borname »Jrıma« auch in 
beutichen familien darauf zuridgehen. Damit verträgt es fich 
aber ſehr wohl, daß es auch eim gut deutfches »Irma« gibt, eine 
Kurzform zu »Jrmengard« und ähnlihen Namen. Mit Recht ijt 
deshalb auf Ep. 278 d. vor. Jahrg. in dem Auſſatze über Ber: 
liner Vornamen »Jrma« unter die deutichen Namen gerechnet. 

erm E. $...., Nürnberg. »Erftellen« im Sinne von 
»herjtellen, fertig ftellen« ift ein urjprünglich vorzugsweile füd— 
deuticher, auch öfterreichifcher und ſchweizeriſcher Ausdruck, der 
aber in neuerer Zeit allgemeiner geworden ijt, wie ſchon Heyne 
1890 in feinem Deutichen Wörterbuche bemerft. Sprachlich ans 
fechtbar ift dad Wort nicht. 

Herm R,Br...., Torgau. Das Beitwort >(jemand) be= 
treuen«, das Sie neulich in einer Zeitung gelefen haben mit dem 
Sinne »behüten, unter Aufficht, Fürſorge haben«, ift, wie es 
ſcheint, beionder® bayerijch- öfterreihiih. Schmeller führt es im 
feinem Bahyeriſchen Wörterbuche an mit der Erflärung: »pflegen, 
alle Liebe, Treue und Gorgjalt angebeihen lafjene. Das Grimme 
Ihe Wörterbuch führt nur das zugehörige Hauptwort »Be- 
treuung« an, mit einem Belege aus Hohbergs adelihem Yanb- 
und Feldleben (Nürnberg 1716); als Bedeutung wird angegeben 
»Pilege, Wartung«, mit einem Fragezeichen, das aber jept ges 
troft wegfallen dürfte, Wir haben uns das Wort aus des Üfter- 
reicher® dinand v. Saar Novelle »Conte Gaſparo« angemerft: 
»wo ich in jeder Hinficht aufs befle betreut und verjorgt bin«. 
Es ift gewiß ein gutes und empfehlenäwertes Wort; ob es aber 
im Norden viel Entgegenlommen finden wird, jcheint uns zweifels 
haft. Wir erfüllen indes gern Ihren Wunſch und legen es den 
verehrten Leſern ans Herz. — »Treuhändere ft fein neueres 
Wort, jondern wohl nur wieder hervorgeholt. Sanders bezeich— 
net e8 als veraltet und führt eine Stelle an aus Spindlers 
Noman »Der Jude« (1827). Schmeller verzeichnet die Form 
»Treubandlere mit der Erflärung »dem etiwas auf die treue 
Hand übergeben iſt« und einem Belege aus Dülhers falzburgifcher 
Chronit. 

Herrn J. L.... Hamburg. ⸗»Aufheben- im Sinne von 
»aufbewahren« (eigentlich: zum Aufbewahren emporheben und 
hinnehmen) iſt fein landichaftlihes Wort, ſondern in mittels und 
oberdeutjhen Mundarten weit verbreitet und vor allem in ber 
Schriftſprache durchaus üblih. Belege aus Luther, Ghellert, 
Leffing, Goethe, Schiller Stehen ge Verfügung. Den nieder: 
deutihen Mundarten allerdings ift es wohl im —— 
fremd, wie überhaupt das Wort »heben« und ſeine Zuſammen— 
jepungen. Hier heißt es bören, upbüren und in jenem über— 
tragenen Sinne (aufbewahren) uphägen. Es ijt alio nicht zu 
beanitanden, wenn auf der Nüdjeite der Plapfarten für Durch— 
gangäzüge vermerkt ift, daß fie »aufzubeben« find. — Daß >»be: 
fahren« im Sinne von »ristieren« (02, 100) niemand ohne aut- 
drüdlihe Erklärung verftehen würde, glauben wir nidt. Auch 
der, dem das Wort nicht geläufig ift, wird aus dem Aufammen- 
bange den Sinn entnehmen. Den oben angeführten Schrifts 
jtellern, die das Wort verwenden, laſſen ſich noch hinzufügen 
Griflparzer (Ahnfrau 2, Aufz., Cottafche Ausgabe 2, 38) und Raabe 
(Hungerpaftor ©. 228). Aber eine andere Schwierigteit ſteht, 
wie uns jcheint, einer ausgebehnteren Verwendung im Wege, 
nämlich die Bildung jeiner Abwandlungsformen. An faft allen 
neueren Stellen, deren Wortlaut uns vorliegt, wird mur Die 
Nennjorm »befahren« gebraudt; nur bei Nüdert finden wir noch 
andere Formen der Gegenwart. Aber gegen die der Vergangenheit 
befteht eine Abneigung. Denn da das Wort feine Zujammen- 
jegung von »fahren« ift, jondern eine Ableitung von ⸗Fahr, 
Sefahre, jo verlangt es ſchwache Abwandlung Wer würde 
aber heute Formen wagen, wie »ich befahrtee, »ich habe 
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befahrt«? — Wenn Sie ala Erfag für »riäfieren« »gefährden« 
vorichlagen, fo geben wir zu, dab es in manden Fölen dazu 
eignet ijt, aber nur in Verbindung mit einer Fielergänzung 

Arttufativobjett); mit einer Nennform und »zu« läht es ſich nicht 
vereinigen. Man fann jagen: »er gefährdet jein Bermögen«, 
aber nicht: »er gefährdet, fein Vermögen zu verlieren. In 
diefem Falle mühte eintreten: »Gefahr laufen« .. 

Herrn #8. .... ‚ Berlin. Sie nehmen Anſtoß an ber Ber: 
wendung des Wortes umfichend auf der vorlegten Ceite der 
Dezembernummer. »Wir geben umſtehend eine Seite des Wertes 
als Probe« lautet die Stelle. Gewiß ift »umiftehend« in dieſem 
Sinne ein Kanzleiwort, wie auch vor= und nachjtehend find, und 
man könnte dafür ebenio gut jagen: »auf der nächſten Seite « 
Uber man darf doch nicht —— geben, der Kanzleiſprache übers 
haupt alle Dajeinsberehtigung abzufpreden, fonft mühte man 
das ja jeder Fach- und Beruſsſprache tun. Jede von ihnen bat 
ihre befondere Art, und nur wenn dieſe ſich am unrechten Plage 
vordrängt oder durch Verſtöße gegen die Sprachrichtigleit und den 
uten Sejhmad zur Unart wird, muß fie zurückgewieſen werden, 
Fin übrigen lafie man ihr Freiheit. Es ift natürlich und tit gut, 
daß der Beamte, der Nidhter, der Kaufmann, der Künſtler, der 
Philoſoph, der Mathematiter ujw. alle ihre eigentümliche Sprache 
reden; fie zu einerlei Ausdrudsweife zu nötigen, wäre in glei) 
hohem Maße ausfichtslos und für den Neichtum der Eprade 
nachteilig. 

Ham €, ©...., Wilmersdorf, In Otto Schlid® Hand: 
buch für den Eiſenſchiffbau (2. Auflage, Leipzig 1902) findet ſich 
(S. 312) folgende Stelle: Man bat hier eigentlih ein Schiff mit 
fattem Ded, defien hintere Hälfte mit einem zweiten Ded voll: 
tändig Überbaut tft. Diejer UÜberbau des Hinterichifies wird mit 
dem Namen »Poop« belegt. In einer Fußnote dazu beißt es: 
»Ein geeigneter deuticher Ausdruck fehlt uns hierjür.«e Das nifft 
aber nad) einer uns von facverjtändiger Seite gewordenen Aus— 
funft leineswegs zu. Es wird uns nämlich geichrieben: »Nicht 
nur ein deutiches Wort haben wir für das nichtsfagende, ja geradezu 
verfehrte poop (= puppis), wir haben jogar die Wahl zwiſchen 
zwei gleich guten. Das gebräudlicite iit Nampanje Wie 
manches Mal habe id) auf der Hampanje in ftiller Abendſtunde 
meine Cigarre geraucht; aud habe ich das Glück gehabt, fünf 
Jahre lang unter der Kampanje meine Hammer zu haben, 
(wa8 einen reichlichen, erwünjcdten Genuß von Luft und Licht 
bedeutet). Doch war daneben von jeher auch dad Wort »Hüttex 
im Gebraud., Zu meiner ſeeſahrenden Zeit hatte Kampanje ent- 
idieden das Übergewicht; es jchreibt mir aber gerade in dieſen 
Tagen mein Eohn, Seefadeit an Bord S. M. ©. »Stein«, zufällig, 
daß newerdings auch auf Kriegsſchiffen »Hütte« bevorzugt werde. 
Keinesfalld aber fann man jagen, dah ein geeigneter deuticher 
Ausdrud für poop fehle.« To weit bie ſehr danlenswerte 
Zuſchrift. Flir die Herleitung des Wortes Kampanje ift auf 
Gödels kürzlich erjchienenes » Etymologiicdhes Wörterbuch 
der beutihen Scemannsipradies (Stiel, Lipfius & Tifcher) 
binzumeifen. M. Heyne im Grimmſchen Wörterbuche verzeichnet 
Hütte in diefer Bedeutung als den oberen Teil über dem halben 
Berdede eines Schiffes, im SHinterteil, über der Pflicht oder Plicht 
und beruft ſich datür auf Zacobjons Technologiſches Wörterbuch 
(Berlin 17815.) 2 Bd. 298». Sanders erklärt: das oberſte Stod- 
wert des Achterſchiffs, das zur oberiten Hajüte dient, und bemeikt, 
daß man früher auf die »fampanje«, d.h. das Werded der Hütte 
wohl nod) eine feine Hütte, die Oberhütte, gejebt habe. Auch 
»fampagne« führt er als Stihmwort, aber in dieſer Schreibung, 
icheint es aljo dem franz. campague gleichjegen zu wollen, und 
erläutert bier: da8 Verded über der oberiten SKajüte. 

Herrn P. T,..., Leipzig Wenn Sie nah dem Safe 
»Wir haben unjere Anitalten am 18. Mai eröffnet und am 
20. September geichlofien«e unmittelbar fortiahren: In diefen 
126 Badetagen haben wir mittags um 1 Uhr durchichnittlich uſw., 
fo ift darin das Wort »diejen«e nicht mit Unrecht beanjtandet 
worden. Denn genannt haben Sie den 18. Mai und den 
20. September, das find tatſächlich nur zwei Badetage, nicht 
aber 126. Streng genommen könnte alſo nur in Beziehung auf 
die genannten beiden Tage jortgefahren werden: An vielen (beiden) 
Badetagen..., mas aber fahlihd ja natürlich vertehrt wäre. 
Denn der beabiichtigte Zinn fchlieht die ganze Zwiſchenzeit ein. 
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Die Echwierigfeit fiehe ſich ſchon heben durch die Änderung im 
eriten Sape: Unfere Anftalten find vom 18. Mai bis zum 
20. September geöffnet gewejen. An diefen 126 Babdetagen ulm. 
Der noc befier, Sie ändern ben zweiten, nur nicht jo, wie 
Ihnen vorgeihlagen worden fit: Un den dadurch gegebenen 
126 Badetagen, denn dad wäre gewiß ein fteifer und nicht 
gefälliger Ausdruck, fondern vertauſchen nur das anitöhige »bieien« 
mit »dene«, jagen alio: Wir haben unfere Anitalten am 18. Mai 
geöffnet und am 20. September geſchloſſen. An den 126 Bade 
tagen ulm. 

Herm N...., Rüthen. Die Trennung (ertennbar) zu: 
fammengejester Wörter ſoll nad ihren Bejtandteilen geſchehen; 
das leut man, fo viel wir ſehen allgemein, in dem Sinne aus, 
daß »dennch, Mittag und Dritteile, ebenfo wie die häu 
fälle, wo die Schreibung zwiſchen zwet und drei Buchſt 
ſchwantt, »Brennnjefiel, Schifflflahrt, Sperr[rjad, Schnell[tjäufer, 
Schalll ljoch, Kamm[mjacere ujw. in der Silbentrennung durchaus 
den eriparten Buchjtaben wieder erhalten, alſo jtets: »benn- 
nob, Mittstag, Dritteteile mie »Brennsnefjel, Sciffsfahrt, 
Sperrsrad, Schnellsläufer, Schall-loh, Kamm- mader« uff. 

Herrn K. L. . . . Bonn. Gemwik macht die »Nuhlmader- 
ſpracht Fortſchritte, ſchon das Vorbild des um die Voltebildung 
io hocverdienten »Lofalanzeigere wirft wahricheinlich weithin. 
Unter diejem Einfluffe mag z.B. — eins von jehr vielen — ber 
Berliner Berlag des »Nıchtip für Stenographie« fiehen. »Gajts 
iptel des Hermm Otto von Gordon« mwirde das Bonner Gtadts 
ıheater unzwerfelbaft geichrieben haben, nicht etwa »des Herr«, 
tropdem ſchreibt es »Gaſtſpiel des Fräulein Thea von Gordon«, 
und die Beethovenhalle ın Bonn zeigte ein Konzert des »Streich- 
quartett Noie« an. Ein gefundes Gefühl und die lebendige, ge 
ſprochene Sprache wird dur ſolche Nebeneinanderftellungen wie 
»Berlag des Nıciv«, Beilage des »Llofalanzeiner« , jagen wir des 
erhebenden »Lofatanzeigerd« verhöhnt. Doc die Mode wird mit: 
gemacht. — Zur weiteren Erheitrrung freundlicher Lejer wurde 
aud) noch mitgeteilt, dab von zwei Bafthöfen in Prüm einer ver- 
lauft wird — nun Atem holen! — »zurrubeiegungsbalbere, 
und ferner, daß in einem israelitiihen Haushalte in Duisburg 
ein Fräulein gejucht wird, SKonfejjion gleichviel. Wer dieſer 
Konfejfion angehört, mog ſich alfo melden. 

Ham P. . . Landeshut. Daß Chevreaux junge Jiegen 
find, die nur der vornehme deutiche »Lederarbeiter« oder gar 
»Scuhmwarenhändler« jelbitverfiändtich nicht mit diefem gemeinen 
deutſche Worte benennen darf, das wiſſen wir fchon. ber ganz 
dunfel iſt uns, was man fich unter Chevreaux : Damen vor- 
zuitellen hat; junge »Siegenmweibhen« nicht etwa, jondern es 
ſcheint eine ſonſt ganz jeltene, aber jedenfalld in Kattowitz 
häufiger vorlommende Art von Damen zu fein, denn dort wünſcht 
ein Herr NR. Baldmann Chevreaurs Damen-Stnopfitiefel und 
Chevreaux⸗ Damen - Schnürftiefel »weiteren Kreiſen befannt zu 
madjen«. 

Herren ©d. . . ., Koblenz, &.©...., Friedenan. In 
dem Literariſchen Zentralblatte 1902 Nr. 46 S. 1535 beginnt der 
ungenannte Beurteiler eines Buches jeine Beiprehung mit dem 

folgenden Ausfalle gegen den Eprahverein: »Das Büchlein iſt 
aus dem Geiſte heraus geboren, der im Wilgemeinen Deutſchen 
Spradiverein umgeht und jedem unſchuldigen Fremdworte den 
Krieg anlagt.« enn dieſer qute Freund unſres Vereins die 
im Hentralblatte übliche Andeutung feines Namens im Gefühl 
der Yeichtjertigleit feiner Außerung unterlafjen hat, jo iſt das 
begreiflich. 

Herren H. N. ... Bielefeld, R. P.. Landeshut. 
Vor kurzem wurde aus dem kunſtſinnigen Darmſtadt die Ver— 
leihung des Titels Hofmarmoriſt — und troßß der Nichtigkeit 
des Gegenitandes an jich it dieſe Nachricht von Blatt zu Blatt durch 
Deutjcland bis nach Amerita hinüber getragen und — beipöttelt 
worden, weil ſich das empfindlicher gewordene Sprachgewilien der 
Öffentlichfeit gegen das Unwort regt. Freilich madıt der all- 
gemeinen Mißbluigung gegenüber die Münchener Fachzeitſchrift 
»Der deutiche Stembildhauer, Steinmep und Steinbrucdbefiper« 
eltend, der Marmoriſt ſei gar nicht, wie man irrig meine, eine 
eubildung, und behauptet, Name und Gewerbe der Marmoniften 

habe ein Alter von einigen hundert Jahren hinter ſich. Sollte 
das nicht eine Verwecylelung fein? Im bezug auf den Namen 
nämlih. Denn die Verfertiger von fünftlihem Marmor und 
Stud, die das Fachblatt darunter verjieht, nannte man vor 
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bundert und zweihundert Jahren Marmorierer, wie man in 
den deutſchen Wörterbüchern nachlejen kann. Den wohlgelungenen, 
Ihöngejftalteten Marmoriften dagegen findet man nirgend, aud) 
bei Sanders nicht gebucht. Er ſcheint aljo doch eine Errungen— 
ichaft neufter Zeit zu fein und reiht fich unter allen Umſtänden 
lieblic an die früher in der Feitichrift (01 16 u. 158) genannten 
Mibbildungen (Probift, Lagerift, Kurſiſt, Hobelift und Bohrift). 
Indes wenn ſich Heſſen einen Hofmarmoriften leiften kann, dann 
werden Sie einer der größten Margarinefabriten des Rheinlands 
es auch nicht verwehren, in der Kölnischen Zeitung (Beil. z. Abend» 
ausgabe einer Novembernummer 1902) nad einem Meieriften 
zu fahnden, und Sie gönnen auch den Djterreichern ihre Land— 
wehriften. Jedenfalls aber wird der rheiniihe Sänger mit 
ber Zeit an einen zweiten Vers für fein jinniges Yieb denfen 
müfjen, deſſen erfter (Deutjcher Spradye Ehrenkranz ©. 275) fo 
lautet: Der legte Blumengärtner iſt 

Nun bald gewejen, weil Blumijt 
Für feiner gilt — und gar Floriſt! 
—* erſt entwickelt der Floriſt 

ich zeitgemäß als Spezialift, 
Erleben wir auch noch Roſiſt, 
Veilchiſt, Neltift, Tulpift, Palmiſt, 
Chryſanthemiſt — und andern Mift. 

Der »Meltenijte ift in der Zeitichr. 97, 205 ſchon vermeldet worben. 

Herren 6.0. €.... und E. S. Zürid. » Zur Fremdwörter: 
jenhe « überichreibt das Schweizeriiche Naufmänn. Zentralblatt 1902 

r. 49 mit Recht die beiden Pröbchen aus Schweizer Blättern: » Der 
Präjident und der Vizepräjident waren nicht zum Verzicht auf 
ihre Rejignationen zu bewegen»... — » Ul8 Champignon bes 
Tages ging mit einem Refultat von 50 Treffern Herr B. hervore... 
Den erften ber beiden Säge hatten wir ſchon jelbjt in dem 
> Mercure« (Nr. 47 vom 12, Nov. 1902) zu Geficht bekommen. 
Daß dergleichen fogar in der miehriprachigen Schweiz möglich iſt, 
muß als bejonders merkwürdig ericheinen. 

Mufterleiitung. In einem Feſtberichte der Voſſiſchen Zeitun 
(Nr. 564 vom 1. Dezbr. 1902), unterzeichnet von Ludwig 
Phlietſch) fand fich folgende wohlgelungene Stelle: »Der Raum 
verduntelte jich, und auf der Bühne begann das von Frau Zöller— 
Lionheart gedichtete, reich mit Orchejtermufit und Gelängen 
begleitete und gewürgte, von Herm Alfred Lord in TJ 
25 von Damen und Herren der Geſellſchaft — te, 
duch meun eingelegte, von Maler Pinlow ſehr geichidt ans 
eordnete lebende Bilder illuftrierte „Große Allegorifche Aus: 

Rattungd- Feftipiel: Der legte Tag im Olymp. Ein Weihnadts- 
traum”. « 

Geſchäftlicher Teil. 
Sitzung deö Gefamtvorftandes 

in Berlin am 7. Dezember 102. 

Anweſend die VBorftandsmitglieder: Behaghel, Berggold, 
Brenner, Dunger, Eigen, Gombert, Harnijd, Laun— 
bardt, Lohmeyer, Magnus, Matthiad, von Mühlen— 

fels, Pietſch, Saalfeld, Sarrazin, Streider, Trapet, 

von Bietinghoff, Wappenhans. Entihuldigt haben fid): 
Albrecht, Bruns, Erbe, Keller, Khull, Kluge, Köpfe, 

Sceerbarth, Wülfing. 

Bor Eintritt in die Tagesordnung widmet der Vorjipende 
Geh, Oberbaurat Sarrazin ben jüngit verjtorbenen Bor- 
jtandamitgliedern, dem Geheimen Hat Häpe in Dresden und 

Geh. Hofrat Dr. Yaujer in Berlin, warm empfundene Nachrufe. 

Geheimrat Laufer ijt im feiner Tätigkeit für den Sprachverein 
zwar nad aufen Hin weniger heworgetreten; um fo tatfräftiger 

und erfolgreicher hat er aber in feinen einflufreichen leitenden 
Stellungen in ber Prefje für die Beftrebungen des Vereins ge: 

wirft. Zuerſt Vorjipender des Zweigvereins Wien, gehörte er 
dem Geſamtvorſtande jeit 1888 als Mitglied an. Geheimer Nat 

Häpe war einer der Mitbegründer des Deutfchen Sprachvereins. 

Zeitfhrift des Allgemeinen Dentfhen Spradivereinä XVII Jabraang 1903 Nr. 1 26 

Seine Verdienſte find in der Zeitſchrift nach Gebühr gewürdigt 
worden. Namentlich im Vorſtande werben wir fein Hares Urteil 

und feinen weiſen Nat noch oft vermiffen. Dauernd unter und 

weilen wird aber, jo hoffen wir, fein Geijt freundlicher Fried: 

fertigleit, weijer Mähigung und begeifterter Hingabe an unjre 

große Sadıe. j 

Von den Verhandlungen und Beſchlüſſen haben bie folgenden 

allgemeinere Bedeutung: 

1. Die Feititellung der Ergänzungswahlen zum Gejant- 
vorſtande auf die Reit vom 1. Januar 1903 bis zum 31. De— 

zember 1905 hatte folgendes Ergebnis. An der Wahl hatten ſich 
rechtzeitig und im gültiger Weile 106 Bweigvereine mit 

274 Stimmen beteiligt.‘ 
Es erhielten Stimmen: Chrijtian Kraft Fürſt zu Hohen— 

lohesÖhringen, Herzog von Ujeſt, Durdjlaucht, in Stavenpip, 

274; Dr. Theodor Matthias, Oberlehrer in Jwidau (Sachſen), 
274; Dito v. Miühlenfels, Eifenbabndireltions= Präfident a. D. 

in Berlin, 274; Dr. Günther Saalfeld, Gymnaſialoberlehrer a. D. 

in Berlins friedenau, 274; Otto Sarrazin, Geheimer Oberbaurat, 

vortragender Nat im Königlich Preußiſchen Minifterium der öffent: 

lichen Arbeiten in Berlin= Friedenau, 274; Dr. Oslar Streicher, 

Oberlehrer in Berlin, 274; FJ. ®. Eigen, Naufmann in Ham— 

burg, 273; Dr. friebric Kluge, Univerfitätd: Brofefior In reis 

burg i. B., 273; Karl Magnus, Bankherr in Braunſchweig, 272; 

Wilgelm Launbardt, Geh. Regierungsrat, Profeffor an der 

Techniſchen Hochichule in Hannover, 268; Dr. Ludwig Keller, 

Geh. Staatdarchivar, Geh. Archivrat in Charlottenburg, 264; Frei: 
berr Karl von Bietinghoff, Generalmajor z. D. in Eharlotten- 
burg, 253. 

Ferner erhielten ‚Stimmen: Bruno Budhruder, Profefior in 

Elberfeld, 7; Dr. Alois Weiß, Profeffor in London, 7; Julius 

Erler, Dberlandesgerichtärat in Marienwerder, 6; Dr. Bern— 
hard Maydorn, Schuldiretor in Thorn, 6; Dr. Rudolf Wal— 

beyer, Unwerſitäts-Proſeſſor, Geh. Medizinalvat in Berlin, 6; 
Auguſt Brunner, Brofefjor in Münden, 5; Dr. Arthur Mally, 

Kaiferl. Rat in Marburg a.d. Dr., 3; Dr. Mlois Rogatider, 

Proſeſſor an der Hochſchule in Prag, 1. 

Die eriten zwölf Herren find alſo wiebergewählt worden (und 

haben die Wahl inzwiihen fämtlih angenommen). 

2. Un Stelle der beiden verftorbenen Borfiandsmitglieder 

Häpe und Lauſer werden zugewählt Prof. Auguſt Brunner 

in Münden und Geh. Regierungsrat Profeffor Dr. Rudolf 

Waldeyer in Berlin (beide Herren haben die Wahl angenommen). 

3. In den Ständigen Ausſchuß werden gewählt: Geh. 

Oberbaurat Sarrazin in Berlin als Vereindvorfigender, Prof. 
Dr. Dunger in Dresden als Stellvertreter des Borfigenden, 

Prof, Dr. Pietſch in Berlin ald Schriftführer, Oberlehrer Dr. 

Streider in Berlin als jtellvertretender Schriftführer, Verlags: 

Buchhändler Berggold in Berlin als Schapmeijter, jerner Geh. 

Negierungsrat Brof. Launhardt in Hannover und Gymnafial- 

oberlehrer a. D. Dr. Saalfeld in Berlin ald Beifiper, 

4. Zu Kafjenprüfern für 1903 werden gewählt die Herren 

Fehr. von Vietinghojf und Brofefior Dr. Pietſch. 

1) Nach Nufnahme der Wahlergebniffe und Nachprüſung der 
Zahlen durch den Wahlausihuß (VBerggold, Pietih, Saal- 
jeld und Streicher) find die Babllitien entiprechend der Be 
ftimmung ber Sapung 13, welde geheimen Wahlgang vorjcreibt, 
wie üblich, verbrannt worden, verſehentlich jedoch, ehe ein 
Namenverzeichnis der Zweigvereine, die ſich an der Wahl be- 
teiligt haben, angefertigt war. nfolgedeflen kann diesmal ein 
ſolches Verzeichnis leider nicht mitgeteilt werden. 
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5. Infolge der dauernden Zunahme der Mitgliederzahl im 

legten Jahre jowie durch mehrfache Erſparniſſe in den Drudkoften der 
Verdeutſchungsbũcher, durch Ausfall der Hauptverfammlung uſw. 
wird der Rehnungsabiclu für das Jahr 1902 vorausfichtlich 
einen größeren Überjchuß ergeben. Mit Rüdficht auf diejes durch 
außergewöhnliche Verhältniſſe herbeigeführte Ergebnis wird bes 
ihlofien, aus dem Überjhuß einen Betrag bis zu 4000 4 feft 
anzulegen. 

6. In dem Boranfhlag für 1903 ift ein Vetrag von 2000 4 

zu Beihilfen für Zweigvereine eingeftellt. Der Vorſtand 
beſchließt, daß aus diefem Betrage auch Unterjtügungen zum Bes 
juche der Hauptverjammlung gewährt werden können, ſoweit die 

Mittel reihen. Zugleich bevollmädtigt der Geſamtvorſtand den 

Vorfigenden, Über Anträge auf Beihilfen an Zweigvereine bis 
zum Betrage von 50.4 nadı Benehmen mit dem Scapmeifter 

jelbjtändig zu verfügen. 
7. Der Boranihlag für die Einnahmen und Aus— 

gaben des Jahres wird nach eingehender Beratung folgender- 
maßen ſeſtgeſtellt. 

Boranfhlag für das Jahr 1903. 

A. Einnahmen, 

1. Beiträge von den Aweigvereinen . 

2. Beiträge von unmittelbaren Mitgliedem . „ 

3. Für Drudiachen: 

a) Erlös aus dem Verkaufe . 

b) Zahlungen für — und 
4 000,— 

Beilagen __400,— „ 4400,— 

4. Sonftige Einnahmen: 
a) Binien. . . . Fr 4° 

b) Aus ber Diedericftiftung 00: 18—- 

4 48 300,— 

B. Ausgaben. 

1. Geihäftsführung: 
A. Bereinsleitung: 

a) Ehrenjold des Vorfigenden 2000,— 
b) Ehreibwart einſchl. Miete 

uſw. bes Gefhäftsraumes® . 1000,— 

co) Bedürfnifie und Einrichtung 

der Amtöräume . j 50,— 

d) Pofigelb . 160,— 

e) Rundichreiben und Verichte 100,— 4 3310,— 
B. Schriftführer einschl. Leitung der Belhefte: 

a) Ehrenfolb . 1200,— 

b) Pofigeld . 3,— „ 1230,— 

©. Geſchäftsſtelle: 

a) Ehrenſold des Schatmeifterd 2000,— 

b) Buchhalterinnen (Gehalt, 

Alteröverforg.= Beitrag ufw.) 2 310,— 

c) Berriebsloften des Verlags 100,— 
d) rg 

toften. . 290, — 

e) Gefhäftseinrichtung u. Bims 

mergeräte . . 100,— 

) Fracht⸗ und Boftgeld, u 

für Werbebetrieb. . . . 1250,— „ 6050,— 

zu übertragen: 4 10 590,— 

Übertrag „4 10 50,— 

2. Büderi- - © >» 2 = 0 0 et ne D- 

3. Koften der Bewegung: 

a) Hauptverfammlung . 1000,— 
b) Borftandafigungen 2 900,— 

ec) Ausſchußſihungen. 300,— „ 40,- 

4. Koflen der Werbearbeiten: 

a) Ehrenfold des Leiters des 
Werbeamtes 1200, — 

b) Drudjahen zu Berbungen 

der Vereinsleitung, der Ge⸗ 
ichäftsjtelle, d. Werbeamtes, 

der weigvereine uſw. . 1820,— 

ec) Betriebsausgaben, Poſtgeld 

uſw... .  190,— 

d) Verbereifen, Vorträge uf. 1500, — 

e) Beihilfen an Ameigvereine. 2000,— „ 6700,— 

5. Koften der Zeitihrift: 

a) Schriftſold: 

1) Schrüftleiter und 

Screibhilfe . 1550 

2) Mitarbeiter . . 2600 4150,— 

b) Drudtoften und Buchbinders 

arbeit — 4380,— 
c) Papier . . P 6390, — 

d) Anzeigen und Beilagen 20,— 
ec) Verjendungätoften (Berlin 

und Hall). » » . .. 4250,— 
f} Poſigeld u. Amtsbebürfnifie 220,— „ 19400,— 

6. Koften der Beihefte, Verdeutſchungsbücher und 
anderer verläufliher Drudſachen: 

a) Beihefte (2) +. 200,— 

b) Berbeutihungsbücher (3) . 3000,— 

c) Herftellung des Inhalis⸗ 

verzeihnifjes der Zeitichrift 

(Reit) 0... 100 „ 600, 

7. Berjhiedenes: 

a) Kojten der Geſchäftsſtelle, Motzſtr. 78: 

1) Miete — . 600 
2) Bewirtichaftung, Be: 

leuchtung, Heizung, 

Reinigung u. Feuer⸗ 
verſicherung . 260 

3) Steuern u, Stempel⸗ 

gebühren » #0 90,— 

b) Ehrungen und — an 

Vereine . 300,— 
c) Inögemein . 100,— „ 1310,— 

„A 48 300,— 

8. Als Ort der Hauptverfammlung im Jahre 1903 wird 
Breslau gewählt. Der Ständige Ausſchuß wird mit ben 
weiteren Verhandlungen, befonder® über die Feſtſetzung des Zeit: 
punftes der Verſammlung, beauftragt. 

9. Der Borjtand erflärt fich mit dem Nachtrag zur Diederichs⸗ 
ftiftung vom Frühjahr 1902 einverftanden und beſchließt, ihn 
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der nädjtjährigen Hauptverjammlung zur Annahme zu empfehlen. 

Herr Rechtsanwalt a. D. Rudolf Schmidt in Niederlöhnig- Dred- 

den wird zum Stiftungspfleger gewählt. 
10. Es wird beichlofien, dem Plane der Errichtung eines 

NReihsamtes für deutſche Sprache mäherzutreten und bei 
den zuftändigen Behörden zu gegebener Zeit deshalb vorftellig 
zu werden. 

11. Der Zweigverein Reihenberg hat angeregt, die großen 
Jahres: Fahverfammlungen (der Lehrer, Ärzte uw.) um 
reindeutiche Abfaſſung ihrer Drudjachen und Berichte zu erfuchen. 

Der Voritand hält es für müplich, der danfenswerten Anregung 
Folge zu geben und dabei ein ähnliches Verfahren einzufchlagen, 

wie es bei dem Vorgehen betrefjd der Sprache des neuen Polls 

tarifgefepes (Beitichrift 1902, Sp. 33 u. 72) und ber Sprache des 

Feuerbejtattungswejens beobachtet worden it. Da es Hich um 

eine jehr große Zahl von Vereinen und Gefellfchaften handelt, 

fo joll der Zweigverem Meichenberg gebeten werden, zuvörderſt 
ein möglihit umfajiendes Verzeichnis der in Betracht lommenden 

Vereine und Gefellihaften aufzuftellen (mit Angabe von Namen, 

Titel, Wohnfig ujw. ihrer Vorſihenden). 

Der Borfipende: Der jtellv. Vorjipende: 
Dtto Sarrazin. Herm. Dunger. 

Der Schriftführer: 

Paul Pietſch. 

Den Gejamtvorftand ded A. D. Sprachvereins 

bilden nach der in dev Vorjtandsjigung in Berlin am 7. Des 

zember 1902 erfolgten Ergänzungswahl vom 1. Januar 1903 an 

folgende Herren: 

1. Otto Sarrazin, Geheimer Oberbaurat und vortragender 
Rat im Kgl. Preuß. Minifterium ber öffentlichen Arbeiten, 

Berlins Friedenau, Saijerallee 117, Vorfipender. 

2. Dr. Hermann Dunger, Gymnafials Brofefior, Konreltor, 

Dresden, Schnorrſtraße 3, ftellvertretender Borfipenber. 

3. Dr. Paul Pietſch, Profefjor an der Univerſität Greifs— 

wald, 3.3. Berlin W30, Mopftraße 12, Schriftführer. 

4. Dr. Oslar Streidher, Gymnaſialoberlehrer, Berlin NW 52, 

Paulſtraße 10, jtellvertretender Schriftjührer. 

5. Ferdinand Berggold, Berlagsbuchhändler, Berlin W30, 

Mopitrahe 78, Schaßmeifter. 

6. Wilhelm Launhardt, Geh. Regierungsrat und Profefjor 
an ber Tedn. Hocjchule, Mitglied des Herrenhaufes, 

Hannover, Am Welfengarten 1, Beifiger des Ständigen 

Ausſchuſſes. 
7. Dr. Bünther Saalfeld, Gymnaſialoberlehrer a. D., Berlin 

Friedenau, Sponholzſtraße 11, Beifiger des Ständigen Aus- 

ſchuſſes. 

8. Minifterialrat Dr. Paul Albrecht, Straßburg i. E. 
9. Geh. Hofrat Univ.» Profefjor Dr. Otto Behaghel, Gießen. 

10. Univerfitäts: Profefior Dr. Ostar Brenner, Würzburg. 

11. Bıojefjor Auguft Brunner, München. 

12. Landgerichtsrat Karl Bruns, Torgau. 
13. Herzogl. Braunſchw. Wirtl. Geheimer Rat und Gejandter 

Freiherr Burghard v. Cramms Burgdorf, Erzellenz, Berlin. 
14. Saufmann F. ®. Eigen, Hamburg. 
15. Gnmnafials Rettor Karl Erbe, Ludwigsburg. 
16. Proſeſſor Dr. A. Gombert, Breslau. 

17. Realjchuldireftor Dr. Albert Harnijch, Kaflel. 

18. Profeffor Dr. Paul Hofmann von Wellenhof, Reichs— 

rat3- Abgeordneter, Graz. 

19. EHriftian Kraft Fürft zu Hobenlohe- Öhringen, 
Herzog don Ujeſt, Durchlaucht, Slawenhitz. 

20. Geh. Staatsarchivar, Geh. Archivrat Dr. Ludwig Keller, 

Charlottenburg. 
21. Profeffor Dr. Ferdinand Khull, Graz. 

22. Univerfitäts-Brofefjor Dr. Friedrich Sluge, Freiburg i. Br. 
23, Geh. Ober-Regierungsrat Dr. Reinhold Köpke, vortr. 

Nat im Kol. Preuß. Kultusminifterium, Berlin. 

24. Direltor der Ständiihen Bibliothel Dr. Edward Lohs 
meyer, Kaſſel. 

25. Bantherr Karl Magnus, Braunichweig. 
26, Oberlehrer Dr. Theodor Matthias, Zittau. 

27. Eijenbahndireftion® » Präfident a. D. Dtto v, Mühlen: 

fels, Berlin. 
28. Oberlanbesgerichtsrat Rudolf Scheerbarth, Köln. 
29. Kgl. Roftamtsdiretor Auguſt Schmidt, Nürnberg. 
30. Scriftleiter Karl Sedlak, Wien. 
31. Auguftin Trapet, Ehrenbreitjtein. 

32. Generalmajor 5. D. Frhr. Karl v. Vietinghoff, Char: 

lottenburg. 

33. Univerfitätss Brofefjor Dr. Joſef Edward Wadernell, 

Mitglied des Tiroler Landesfchulrats, Junsbruchk. 
34. Geh. Medizinalrat Prof. Dr. Rudolf Waldeyer, Mitglied 

und bejtändiger Sekretar der Königl. Preuß. Atademie der 

Wiffenihaften, Berlin. 
35. Oberlehrer Friedrich Wappenhans, Plön. 
36. Dr. 3. Ernft Wülfing, Bonn. 

Die unter 1. bis 7, genannten Vorſtandsmitglieder bilden 

den Stündigen Ausſchuß. 

Die Zweigvereine in Helmftedt und Kolberg find erlofchen; 

ihre Mitglieder find z. T. dem Deutſchen Spradjverein als uns 
mittelbare Mitglieder beigetreten. 

D. Sarrazin, Vorſitzender. 

Hausdings Verdeutihungsbnd. 

Die Berlagsbuchhandlung Karl Heymann, Berlin W, 
Mauerftr. 43/44 hat fic bereit erklärt, für die Mitglieber des 

Allgemeinen Deutſchen Spradjvereind den Bezugspreis bed Fach— 
wörter-Berbeutfhungsbudes von N. Hausding (beipr. 
auf S. 355 ber Beitichrift 02) von 3.4 auf 2.4 zu ermäßigen bet 

Bejtellung unmittelbar an die Verlagsbuhhandlung. 

Im vierten Bierteljahr 1902 gingen ein: 

an erhöhten Jahresheiträgen: 

8.4 von Herin Ef. Hofrat Dr. Hermann Hallwich in Wien. 
je 5.4 von den Herren: Bofitaffierer Appelmann in Berlin, 

Biegeleibefiger Max Bortfeldt in Brandenburg a. d. H., Ch. 
Diederric in Odejja, Prof, Zuftus Erhardt in Bofton (Maſſ.), 

Hauptmann Falkenhahn in Neiße, Gymn.-Direlt. Dr. Franke 
in Neuftadt (Oberſchl.), Yeutnant Zooft in Darmftadt, Kor- 

refpondent Julius Kafta in Wien, Dr. Lubberger in Müls 
haufen (Elſaß), Poſtaſſiſtent Paul Marſchner in Lichtenberg 

(Erzg.) und von den Damen Fräulein C. H. Demme in Odeſſa 

und Schweſter Gerarda vom armen Kinde Jeſus in Roer- 

mond (Niederl.). F. Berggold, Schagmeifter. 
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Harzer Loden 
wasserdicht 

Kamelhnarloden, Loden- 
tuch usw. usw. 

unverwilitiih und farbedt 

tel 
Proben u. Preislifte frei. 

Louis Mewes, 
Blankenburg, Harz, Nr. 1i6, 

es er Baben-Epeyii-ehtätt. 

Bonifacius- Bad Salzschlir Brunnen, 
Rheumatismus, Steinleiden. 
Anklindirungen des Bades, ein Heft Arztlicher 
Bekundungen über erzielte Heilerfolge sowie 
Gebrauchsanweisung zur Trinkkur, welche, 
ohne das Bad zu besuchen und ohne Berufs- 

des Kranken mit grossem Erfolg vorgenommen störung , in der Heimat 
werden kann, werden kostenfrei vorsandt durch die Bade-Verwaltung. [204] 

Dentſche Beifung 
Seransgeber: Dr. Friedrich Lange. [197] 

Superläffig national für Maifer und Meich bei gefiherter und ſtets 
bewährter Unabhängigteit! e 

Brifh und feffeind, dabel Überfichtiich und immer wegen des anftändigen 
Zoned von allen borncehn Geiunten befonders warm anerkannt, 

Da eben Freitag ald umentgeltliche Beilage u 

Techniſche Woche 
allgemein verftändlich für das Gefanttgebiet der Technik: 

Sfeitig mit Abbildungen. 

DIE UMSCHAU 
Übersicht ÜBER Dis FORTSCHRITTE und BEWEGUNGEN 
DER Wiıssexschart, Tecasık, Literatur uno Kuxst 

in packenden Aufsätzen. 

Jährlich 52 Nummern. Mit vielen Abbildungen. 

[132] Preis vierteljährlich 3 „4, 

»Die Umschau« zählt nur die hervorragendsten 

Fachmänner zu ihren Mitarbeitern. 

Probenummer durch jede Buchhandlung, sowie den Verlag 
Hoch. Bechhold, Frankfurt a. M., Neue Kräme 13/21. | 

Briefe und Bufendungen für die Bereinsleitung 
find zu richten an den Borfigenden, 

Geheimen Oberbaurat Otto Sarrazin, Berlinsfgriedenau, 
Statferallee 117. 

Usambara- Kaffee 
> Bid. 4 1,—, 1,20, 1,40, 

1,60, 1,80, 3,—. 

Brasilianischer Honig 
Rd. .# 1,—, aus: 

ſchließlich Glas. 

Erdnuss-$peiseöl 
Kilo M 1,80. 

Bid. „A 0,95. 

Kola-Likör 
, Lit.⸗Flaſchen .M 2,—. 
na — „ 3,50. 

Kamerun- Kakao 
Rd. M 2,— und 2,20. 

Kamerun-$Schokolade 
Rd. „4 1,20, 1,60, 2,20. 

Kolonial- Zigarren 
v..# 4-25 das Hundert. 

Zahlreiche 
Anertennungsihreiben. 

Preisliste kostenfrei. 

SHoflleferamt 
©r. Maj. d. Hailers u. 

er. Sul. Hoheit 
d. Großherjogs v. 

Motlenburg » Schwerin 

Saupf- und Berfandgefdäft: 

Berlinl., Ierufalemerfir. 28. 

Zweiggeſchäſte: 
Berlin, Leipsiaeritraße 51. 

» Sıchiltitrafie 16, 
= Stantitraße 22. 
= Alt Monbit 121. 

Breslau, Trebniperitrahe 24. 
Dresden, Habırsacle 5. 
Kafiel, Hodenzollernftraße 40, 
Leipzig, Schulitrabe 12. 
Münden, Scheltngitr. 7480, 
Wiesbaden, Br. Buraitrabe 13, 

(215) 

Ein wichtiges geograpbiiches bandbuch ift: 

| s Der Grosseseydliß & 
In völliger Umarbeltung ericien soeben die 

ssoseueses 23, Auflage, eusasmens 
En ftarker Band (70% Seiten) mit 244 Karten ul) Abbildungen 
ka Schuserzäruck, kowie & Karten und # Tafeln im Farbendrwik, 
» In heinenband 5.25 Mk. + In Helkkranzbend 6 Ik. » 

Tacrige Kenuktuure halben das Werk Dändig zul der Mühe der Zeit 
Geiamtrertreitung der Serditzinen Gengrashie 1, Miltien Caempiane. 

Sum Selbitftudiunt.&-Hausbiblitbef ud. Kontor. ; 

| Dr. H. Schuſters Anterrihtsanflaft. 
Genr. 1882. — Leipzig, Sidonienftrafe 59, am Alofiplag. — Pension. 
A. Borbereit. f. Raturiläts» u. Brima» Prüfung (auch für ältere Leutel). 
B . „ Einj.» Frei.» Eramen (fipengebl. Übertert. beftanden 

ſchon nach ®, Jahr). 
„ alle Gym.» Klatien u. a. (Sipengebt. holen dadurch Ihre 

veriepten Aitichuler in 1—2 Jahren eim). 

Vorzügliche Erfolge in allen Abteilungen — Profpet frei. 

Dr. S. Sdufer. 

quomaaf oa Bopyt 
ü 

C. » 

[217] 

Empfohlen. werden: 

Briefbogen 
mit dem Wahlipruce bes Allgemeinen Deutſchen Sprachvereins 

100 Stüd, pojtfrei: 1,30 „4. 

Die deutſche Tanzkarte, 
von ber bisher 38000 Abdrücke unentgeltlich verteilt wurden; 
bie Zuſendung geſchieht kojtenlos. 

Die Geſchäftsſtelle 
des Allgemeinen Deutſchen Sprachvereins, 

Berlin W30, Mopitrahe 78. 

Geldiendungen und Beltrittserflärumgen (jührlicher Beitrag 3 Marl 
wofür die Beitihriit und fonitige Drudichritten des Vereins gellefert werden) an 
die &eichäftsitelle 4. ©. des Echngmeihters 

Verlagsbuhhändier Ferdinand Bergnold In Berlin WW, 
Mopitrabe TB. 

Ferner: 

Briefe und Bufendungen für bie eilt ai den Herausgeber, Oberlehrer Dr. Ostar Strelcher, In Berlin NW 52, Baulftraße 10, 
ir * enſchaftlichen Beibelte au Brofeijor Dr. Paul Bletic in Berlin W30, Mopftraße 12, 

x bos an Dberlebrer a, D. Dr. Günther Saalfeld, Berlins Friedenau, Eponbolzitrafe 11. 
———o — — = m— — — en 
Für die Schriftleitung verantwortlich: Dr, Oslar Strrelcher, Berlin NW 52, Paulſtrabe 10. — Verlag des Allgem. Deutichen Sprachvereins (F. Beragoid) Berlin. 

Druct der Yuchdrucderei des Waljenhanfes In Halle a.d. ©. 
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Allgemeinen Deutſchen Bprachvereing 
Begründet von Herman Kiegel 

Sm Auflrage des Borflandes herausgegeben von Dr. Oskar Streicher 

Die Heitichrift kann auch durch den Buchhandel ober bie Pojt 
und wird den Mitglieder bes Milgemeinen Deutschen Sprachverelus unentgeltlich fle 8.4 jührlid Sesopen werben. 

Diele Zeltſchrift erſchelnt jazellch zwölfmal, zu Anfang jedes Monats | 

neliefert (Sadung 24). 

Inhalt: Zur neuen Necticreibung. — Der Einfluß des Schrifttums auf den Sprachſchaß. Ein Vortrag von Geh. Hofrat 
Brof. Dr. Otto Behaghel. — Das Anhaltsverzeichnis der Zeitichrift de& Allgemeinen Deutichen Spracvereind. Bon Prof, Dr. Ostar 
Brenner. — »Glühweinole. ine neue ſprachliche Modenarrkeit. Won Oberlehrer Richard Palleste. — Kleine Mitteilungen. — 
gur Schärfung des Sprachgefühls. — Bücherſchau. — Beitungsihau. — Aus den Bweigvereinen. — Brieflaften. — Geſchäſtliches. — 

nzeigen. 

am einfachiten umd folgeridhtigiten auch »Slaver. Wenn Herr K. 
Sur neuen Rechtſchreibung. für die Unterſcheidung Sklave : Slawe geltend macht, daß in manchen 

Der an der Spike unferer Januarnummer veröffentlichte Aufjag | Gegenden »Sffaje« ausgeſprochen wird, und die Befürchtung 

»Wie fhreibt man nad) der neuen Nehtihreibung?e | Heat, man möchte fich dort nun auch zu der Ausſprache »Sfafe« 

bat uns eine Flut von Zufchriften eingetragen. Die meiften ent | verleiten lafjen, fo wiegt diefer Grund die mit der gleichmäßigen 

Halten Fragen über Einzelheiten der Rechtihreibung, die in | Schreibung von Sklave und Slave verbundenen Vorteile m. E. 

den Sarrazinſchen >zehn Geboten« (mie ein frragefteller ſich aus- bei weiten nicht auf. Die weiterhin von ihm gegebenen Dar- 
drüct) nicht beantwortet feien, 3. B. wie e8 mit der Entfcheidung | fequngen über Ableitung ded Wortes »Slamwe« find ja befannt 
über y und i in den Wörtern Bariton und Barton, Mriitell und | und namentlich dem Urhebern der amtlichen Doppelichreibung 

Kryſtall ufw. zu haften jei; ob Dispens oder Difpen®, Disziplin | »Slave und Stawee bei ihrem Entſchluß ficherlich jehr genau 

ober Dilziplin uſw. den Vorzug verdiene; ob von Seiten oder von | gegenwärtig geweſen; fie fallen aber hier nicht ins Gericht, wie 

feiten befjer jei, ob Seen oder Seeen, Alleen ober Alleeen zu | denn dieſe Frage Überhaupt doch nur von untergeorbneter Be- 

fchreiben uſw. ufw. Wir können alle diefe Frageſteller auf das deutung ilt. 

vom Geh. Oberbaurat Sarrazin bearbeitete und inzwilchen (im 2. heute abend. Ich babe diefe Form vom erften Augen— 

Berlage von Ernſt u. Sohn, Berlin, Wilgelmftr. 90)') erichienene | blick an allerdingd nur für zuläffig gehalten, nicht für eine 

Bud) verweilen: »Wörterbud für eine beutiche Einheits- allein vorgeichriebene, und zwar aus zwei Gründen. Erſtlich 

fchreibunge, in welchem alle diefe Fragen beantwortet find, | findet ſich dieſe Schreibung, wie id) jchen ausgeführt babe, im 

Da jämtlihe Wörter darin nur in einer Echreibmweije aufs | amtlichen Wörterverzeihni® ganz ausſchließlich bei dem 

genommen find, jo fann über die Anſchauung des Berfafjers fein | Worte »Abende, während fie bei allen übrigen Wörtern (Bor: 

Zweifel auflommen. Außerdem legt ein ausführliches Vorwort mittag, Morgen, Mittag, Nachmittag, Naht, Mitternacht) fehlt. 

die Sefichttpunfte dar, von denen er ſich bet der Wahl zwiſchen Da dad Wort »Abend« unmittelbar vorhergeht, fo jcheint mir 

den im amtlichen Wörterverzeichnis enthaltenen Doppelichreibungen | die Annahme geredhtiertigt, dak man das Wort in folder Ver— 

hat leiten laſſen. Soweit wir jehen, wird das ausführliche Wörter- | bindung (heute Abend) auch Heingefchrieben zulaſſen, aber nicht 

buch alle noch bejtehenden Zweifel befeitigen. etwa vorichreiben wollte. 

Eine umfangreihe Zufchrift ſtimmt Sarrazins Enticheidungen Der zweite Grund wiegt weit jchwerer. An den Verband» 

zu mit Ausnahme eines Falles: Save; hier ſei Slawe vor: | lungen über die neue Rechtſchreibung hat eine große Zahl anges 
zuzichen, was ausführlich zu begründen verfucht wird. Awei ; fehener Germaniften und praftiicher Schulmänner teilgenommen, 

andere Zuſchriften wenden fi gegen die von Earrazin aufgeftellte | die ſich der weitgehenden Folgen, welche eine ſolche jtreng vor— 

Regel, nad) der alle Tageszeiten groß geichrieben werden jollen. | geichriebene Form haben würde, ficherlich vol bewußt geweſen 

Die Negel fei ja einfach, Har, jehr ſchön und fehr wünſchens- find. Ich denke von unferen Schulmännern aber viel zu bodh, 

wert, aber die Echreibung »heute abende fei ihrer Meinung nady | ala daß ich annehmen könnte, fie hätten das ganze deutſche Volt 
nicht als zuläffig, fondern als vorgeichrieben anzujehen. Wir | und vor allem die Humberttaufende ihrer Schüler mit einem 

haben dieſe Zufchriften mit der Bitte um eine Äußerung an Ger ſolchen Rattenfönig von Wirrniſſen drangjalen und elenden wollen. 

heimrat Sarrazin geſchickt, der dazu ſchreibt: Man denke nur an die endlofen Schulübungen, Diftate ufw., bie 

1. Slave. Daß id mit der Schreibung Slave gegen meinen | nötig wären, um Schulfindern diefes Durcheinander von Abend 
eigenen Grundſatz »lanttreu, folgerichtig, einfache verflohe, | und abend, Morgen und morgen, Nacht und nacht ujw. in all 

wie Herr Prof. Kewitſch jchreibt, kann ich nicht zugeben. Der | den verichledenen Möglichkeiten gedächtnismäßig beizubringen 

Gedankengang ijt doch Mar genug. Das amtliche Verzeichnis läßt — denn begreifen werden fie es nie. Da bie frage von fo weit 

feine Wahl: wir müſſen »Stlave« jchreiben; daher fchreiben wir | reichender Bedeutung ift — jede Beitung wimmelt von Mit- 

— — tellungen über Ereigniſſe, die geſtern Morgen (morgen) ober 
vorgeſtern Abend (abend) oder vergangenen Sonntag Mittag 1) Vgl. die Buchanzeige auf der legten Seite diefer Nummer. 
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(mittag) ufmw. vorgefallen find, oder aber für näcjten Montag 
Nachmittag (nachmittag) ufw. in Ausſicht fiehen —, jo erlaube 
id) mir die Bitte, folgenden Abſah aus dem Vorwort zu meinem 
neuen Wörterbuch; nochmal abdruden zu wollen: 

Wollte man jchreiben: abends, heute abend, morgens, 
geftern morgen, tags darauf ujw., jo ergäbe ſich folgendes. 

Es wäre zu fchreiben: abends, aber des Abends; heute abend, 

geftern morgen ufw., aber biefen Abend, nächſten Morgen — 

dagegen wieder nächſten Sonntag morgen; tags darauf, aber 
des Tags darauf, eines Tages; werftagö, wochentags, feier- 

tags, aber Sonntags, Montags, Dienstags uſw. Dieſe für 
den Laien jchlechterbings unverftändlihen und faum zu bes 
baltenden Unftimmigfeiten, die außerdem für Schule wie Schüler 

erfahrungsgemäß; eine Laſt und Dual find, werden durch die 

vorjtehende Hare Regel (»Mlle Tages- und Nachtzeiten werben 
groß geichriebene) in einfachiter Weife vermieden. « 

Und foldes Wirrjal jollten deutihe Schulmänner als bin: 

dende Vorſchrift erlafjen Haben? Ohne irgend eine Ermächti— 

gung von irgend einer Seite glaube ich einen ſolchen Gedanken 
im Ramen aller deutfchen Schulmänner beftimmt zurückweiſen zu 
dürfen, ohne Widerſpruch gewärtigen zu müfjen. 

Die Kölnische Zeitung, die wie befannt in bezug auf die 
Sprache mit hervorragender Sachtenntnis und Sorgfalt geleitet 
wird, hat vor wenigen Tagen bie Megel ala wohlbegründet be- 
zeichnet und fie fich feither zu eigen gemadt, trogdem jie bis 
dahin die Schreibung heute abend, morgen, mittag ujw. befolgte. 

Sollte nun gleichwohl irgend ein >heute abend- Schwärmer« 

den Antrag ftellen, die Schreibung »heute abend« von zujländiger 

Stelle in aller Form als vorgeſchrieben und verbindlich zu erflären, 
und die Megel: »Alle Tages- und Nachtzeiten werben grof; ges 
ichrieben« damit außer Geltung zu ſetzen, jo erlaube ic) mir dazu 
ihon jet den »Werbefjerungsantrage anzulündigen, dab bie 

Regel in folgender Faſſung beibehalten werden möge: »Mlle 

Tages: und Nachtzeiten werden großgeihrieben. Aus— 
nahme: heute abend.« Daß der Antrag nicht nur die nötige 

Unterftügung finden, fondern einftimmig angenommen werden 
wird, das unterliegt doch feinem Zweiſel. D. Sarrazin. 

Der Einfluß des Schrifttums auf den Zpraͤchſchatz. 
Ein Vortrag 

von D. Behagpel. 

Die Wörter, die Ausdrüde, die wir in unfrer Rede zur An- 
wendung bringen, find zu einem Tleinen Zeil unſer perfönliches 
Eigentum: niemand hat fie uns gelehrt, wir jelbft haben fie in 

der Stunde des Bedarſs völlig neu geprägt. Mber die große 
Mafie unfres Sprachſchatzes tft und von andern überliefert. Wir 
haben ihn den Eltern, ben Gefpielen vom Munde gelaufcht, ber 

Verkehr des Tages hat ihn ums zugeführt. Vieles ſchöpfen 
wir auch aus dem, was mit ber Druckerſchwärze auf uns ein- 

dringt. Hier der mündliche Verkehr, dort das Schrifttum, das 

find alfo die beiden Hauptquellen für unfern Sprachſchatz. Freilich, 
was uns mündlich übermittelt wird, kann jeinerjeit® auf ſchrift⸗ 

lichen Urſprung zurüdgeben, und umgetehrt kann die Rede des 

Schriftjtellerd auf mündlichen Brauch ſich fügen. Ob alio bie 
bunfle Maſſe ein Wort geichaffen bat, ob es dem einzelnen 
Scriftjteller jein Dafein verbantt, ift oft ſchwer zu enticheiben. 

Tropdem gelingt es nicht jelten, den literarijchen Urjprung einer 
Wendung außer Zweifel zu jegen; fo ſiammen die meijten Wörter 

mit abjtralter Bedeutung aus der Sprache des Schrifttums; denn 

die mündliche Mede, die Nede des Volkes, liebt allezeit da8 Sinn: 

liche, das Anſchauliche. Es gibt aber auch Fälle, wo ſich für das 

einzelne Wort ein einzelner Urheber ermitteln läßt. So wiſſen 
wir etwa, daß das Wort Schulgezänle aus der Lutherichen Bibel 

ftammt; Krähwinkel ift von Jean Paul geprägt; den Natferwahn- 

finn hat Johannes Scherr erfunden, David Strauß den Jullanus 

Apoftata als den Romantiker auf dem Throne der Gäfaren bes 
zeichnet; Kleinbahn ſtammt von einem verehrten Mitglied unires 

Gefamtvorftandes, von Herm von Mühlenfeld. Den Übermenjcen 
hat Goethe gefchaffen und Niepfhe in Umlauf gebradt; nah 

feinem Mufter ift dann auch das Überbrettl, der Überlellner ge- 
bildet, ober es wird von einem Pferd gejagt, es habe Überpferd⸗ 

liches geleiftet.') Freilich denen die mwenigften daran, daß bei 

ſolchen Wörtern das Erzeugnis eines ganz bejtimmten Urhebers 
vorliegt. 

Aber es gibt Eindrüde, bie ſich beim Empfänger nicht jo leicht 
verwiſchen, Wendungen, die zu jenen Einzelerfindungen geradezu 
im Gegenfaß ftehen: fie weilen gleichfall® auf ganz bejtinmte 

Stellen des Schrifttum zurüd, aber biejer Urſprung ift dem, der 
fie verwendet, genau befannt, und gerade deshalb fügt er fie in 

feine Rede ein. Das find die Zitate, die geflügelten Worte. 
Ber fie anwendet, ftellt fi) mit vollem Bewußtſein unter ben 
fremden Einfluß und erjpart jich die Mühe, felber die Faſſung 

eines Gedankens zu fuchen. 

Sind demnach folde Zitate meiſt nur ein mäßiges Zeugnis 
für den Geiſt ihres Benlipers, fo find fie deſto wertvoller für die 

geichichtliche Betrachtung; denn fie geben Hunde von der Stärke, 

mit der dieſes ober jenes Denkmal des Schrifttums ſich die Bes 

müter unterworfen hat. So hat es tieje Begründung, wenn die 

beutihe Bibel obenan ſteht unter den Werfen, bie unfre Rede 

berart bereichern; jaft 100 Seiten muß ber neuefte Büchmann den 

Wörtern wibmen, die aus diefer Duelle ftammen. Und wiederum 

iſt es ſehr bezeichnend, daß faum einer auf das alte deutſche 

Schrifttum zurüdweift; daß SHopfiod nichts beigefteuert hat als 

das Wort: »des Schweihes der Edeln werte, und Wieland kaum 

ein halbes Dutzend. Erſt die Zeit der klaſſiſchen Vollendung 

hat Werte geihaffen, die noch heute wirklich lebendig find. Lei: 
fing iſt beteiligt mit zwanzig Worten; aus Goethes Fauſt allein 

hat Büchmann 111 Nummern verzeichnet, aus Schiller im ganzen 
dritthalbhundert. Auch Shaleſpeare gehört beinahe zu den deutſchen 

Klaffitern; jedenfalls find die etwa 60 Stellen, mit denen er ver: 

treten ift, zumeijt der deutichen Üderfegung entlehnt. Die Römer 
Virgil und Horaz jind die einzigen, die in der fremden Urſprache 
flärter auf uns gewirkt haben; denn Virgil hat eimige vierzig, 
Horaz mehr als neunzig Worte geipendet. 

Troß aller Bertchiedenheit haben diefe geflügelten Worte doch 
mandes gemeinjam mit jenen einzelnen Wörtern, die von dem 

oder jenem Schrljtjteller geprägt find. Beide werden fie von 
und aus ganz beftimmten Quellen nad) ihrem Wortlaut ent» 

nommen. Ind jie erjparen uns jede eigene Tätigleit; wir ge 

brauchen das Fremde, ofne von dem Unſern dazuzutun. Dennoch 

aber ift es für den Zwed unfrer Rede ganz unweſentlich, dab 
wir jo verfahren, und es verjchlüge uns nichts, wenn wir anders 

zu Werte gingen. Wir bedirften nicht übermäßiger Begabung, 

um jelber das Wort Haiferwahnfinn zu erfinden, wenn es nicht 
ſchon zufällig beftünde. Auch ohne Goethes und Schillers Bor: 

gang würden wir es fertig bringen zu fagen: »Heinrich, mir 

graut vor dire; oder: »pät Fommt ihr, dod ihr fommte. Es 
ift nur ein äußeres, ein rein zufälliges Band, das ung mit dem 

Urheber einer ſolchen Wendung verfnüpit. 

1) Mündener N. Nachr. 1400, Nr. 214, ©. 4, Sp. a. 
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Es gibt aber eine Gruppe von Erſcheinungen, bei denen das 

Verhältnis ganz anders liegt. Wenn mir etwa einen Frauen- 
jäger als einen Don Juan bezeichnen, jo übernehmen wir nicht 

bloß den Namen aus Mozarts unfterbliher Oper; das ganze 

Bild, das ganze Treiben des Verführers, wie es die Oper in 
ausführliher Entwicllung ſchildert, ſteht und babei vor ber Seele. 

Und wenn wir fagen, daß jemand feinen Tag von Damaskus 
erlebt, jo wird nicht eine bloße Redewendung der Bibel wieder: 
Holt, fondern mir erinnern an die gejamte Erzählung, wie 

Saulus Wohlgefallen hat am Tode des Stephanus, wie er bie 

Gemeinde zerjtört, wie dann die Stimme zu ihm fpridt: Saul, 
was verfolgejt du mich, und nun der Umſchlag fich vollzieht. Alſo 
nicht ein bloßes Nachſprechen von dem, was andere vorgeſprochen, 

nicht bloßes Nachahmen deſſen, was wir auch aus Eignem ſchöpfen 

tönnten. Kalſerwahnſinn, Spät fommt ihr, doch ihr kommt, 

das find Worte, die unter allen Umftänden verftanden werben; 

aber ein Don Juan, der Tag von Damaslus, das find leere 

Klänge ohne Sinn und Berjtand, wenn nicht Hörer und Sprecher 
eine Ahnung haben von dem Bühnenwerk Mozarts, von der Er- 
zählung der Bibel. 

Es iſt aljo nicht das bloße Wort, nicht ein äußeres Banb, 
das und mit Mozart, mit der Bibel verfnüpft, ſondern ein inneres 

ſachliches, das der Redende herftellt in ſelbſtändiger geijtiger Tätig- 
feit. Was vor ihm liegt, was er bezeichnen will, das erſcheint ihm 

ähnlich mit Geftalten, mit Ereignifjen, die ein Wert des Schrift: 

tums ihm geſchildert Hat; indem cr jene Geſialten nennt, voll- 

zieht er eine BVergleihung, ſchafft ein Bild, eine Metapher. So 

nehmen dieſe literariihen Vergleiche eine ganz eigenartige Stel- 

fung ein. Während jene einzelnen Wörter wie Kleinbahn, Wald» 

einjamteit im Meer der Sprache untergehen, die Spur ihres Ur— 
bebers verfchwindet, iſt es bei unfern Vergleichen geradezu not= 

wendig, daß man fich ihres Urſprungs bewußt bleibt. Während 

auf der andern Seite jene Zitate ſich mur äußerlich in unfre 

Mede einfügen, werden dieje Bilder zu lebendigen Gliedern ber 
Sprade, und es ergeht Über fie die ganze Fülle der Ereignifie, 

die fi im Leben einer Sprache abipielen. Kein Wunder, daß 

fie der Einzelbetrachtung weit mehr Stoff bieten, weit mer: 
würdiger find, als jene andern Gegenftände unjrer Erörterung. 

Eigentũmlich ift es zunächſt, höchſt bezeichnend für die Art 

unjres Erinnerns und für unjer Vorftellungsvermögen, daß der 

Name eine entjheidende Rolle fpielt; im allgemeinen halten wir 

nur jolhe Vorgänge und Sachen im literariihen Bilde fejt, die 
fich an Namen von Perſonen oder Orten anſchließen laſſen. 

Ausnahmen find ziemlich felten. Und zwar ftammen fie zu 

einem guten Zeil aus der Fabel und dem Märchen, alio aus 

ſolchen Gattungen unjres Schrifttums, deren Bilder ſich jchon der 
Einbildungäfraft des Kindes einprägen. Daher alfo z. B. Aichens 
puttel, das Tijchleindeddic und die gebratenen Tauben, die einem 

in den Mund fliegen. Auf das Märchen vom Kleinen Däumling 
gehen die Siebenmeilenftiefel zurüd. Man hört die Redensart: hier 

iſt's finjter wie in einer Kuh, und wundert fich vielleicht, warum 

gerade der Leib der Kuh, nicht irgend eines anderen Tieres, zum 

Bergleich herangezogen wird. Aber Däumling auf der Wanderſchaft 
bat es erlebt, daß die ſchwarze Kuh ihn verichludt und daß es 

da drinnen »ganz finfter ift und fein Yicht brennte. Mus vers 
ichiedenen Fabeln, in denen der Löwe eine Rolle fpielt, ftammen 

die Worte vom Ejel in der Löwenhaut, vom Löwenanteil, von 

demjenigen, der ſich nicht in die Höhle des Löwen wagt. Wenn 
es heißt: da beißt feine Maus einen Faden ab, fo wird auf jene 

Maus ber Fabel gedeutet, die das fejte Net zemagt, in welchem 

der Löwe gefangen war. Wenn jemand »fein Wäſſerchen ge- 

trübt Hate, fo gleicht er dem Lamm im feinem Handel mit dem 

Wolf. »Wer ſoll der Hape die Schellen anhängen?« jo fragten 
die Mäufe, als fie befchlofien Hatten, die Hape müjje eine Schelle 
tragen, um ftet® ihr Nahen zu verraten. 

Aber auch andere Kreife des Schrifttums ald Märchen und 
Fabel haben derartige Beiträge geliefert. Der Anfhauung ber 
griechiſchen Welt entftammt die Sphärenmufif; der Leitfaden ift 

fein anderer als der den Thejeus geleitet hat; auch ohne daf das 
Damoklesſchwert ausdrückllich genannt wird, ſchwebt es uns vor 

dem Geiſte, wenn wir behaupten, daß eine Sache nur an einem 

Haare hängt. 
Der Bibel verbanfen wir ben Tanz um das golbene Kalb; 

an das eiden des Herrn mahnen die Ausdrüde Leidensweg und 
Raffionsweg'), an feine Gleichniſſe derjenige, der jein Pfund ver 
gräbt, ober erſt in der eliten Stunde etwas verrichtet. Goethe 

fpendet die Belenninifje der fchünen Seele. Wer mit Wind— 

mũhlen tämpft ober ſich barjtellt als Nitter von ber traurigen 
Geitalt, der tut ed nach dem Vorbild von Cervantes’ unjterb- 

licher Schöpfung. 
Im allgemeinen aber wird, wie gejagt, ein Cigenname ber 

Mittelpunkt des literariichen Vergleichs. Dabei ergeben fich zwei 
Hauptmöglichfeiten. Es kann gefcheben, daß die literarifche Ge— 

ftalt, die wir nennen, und nur mittelbar von Bedeutung fit, 

wegen der Perſonen und Ericeinungen, die zu dem Träger des 

Eigennamen in irgend welchen tatlädlichen Beziehungen ftehen, 
ihm gehören, ihm gewidmet find, von ihm fich herleiten. Wenn 
wir von jemand jagen, daß ihm die Lorbeeren des Miltiabes 

nicht jchlafen laſſen, jo vergleichen wir biefen Jemand mit dem 

Themiftolles, den wir hier nicht nennen, jondern nur durch das 

eine Merkmal kennzelchnen, daß er auf Miltiades eiferjüchtig ge— 

weſen ſei. Die Nobinfonabe ift eine Schrift, deren Held Robinſon 

heißt. In der Jeremiade wird der Verfafler genannt, befien 

Werk wir zur Bergleichung heranziehen. Das gleiche ift der 
Fall beim homeriſchen Gelächter: es weiſt hin auf das unaus- 

löſchliche Lachen, in das die Götter Homers beim Anblid des 

bintenden Hephäftos ausbrechen. Noch Iojer ift das Band zwiſchen 

der Sache und zwiſchen dem Träger bed Eigennamens beim Nüm- 
berger Trichter: der poetiſche Trichter, jo heißt ein Werk des 
17. Jahrhunderts, das in Nürnberg erjchienen ift und von bem 

Nürnberger BHilipp Harsdörfer Herrührt, eine Art von Handbuch 

der Dichtung, bejtimmt, die Kunſt bes Dichtend dem Lernenden 

möglichft leicht und jchmerzlos beizubringen. 

Auch die Äußere Form, wie der Name herangezogen wird, 

kann ſich verjchieden geftalten. Es wird etwa eine ganze Meine 

Begebenheit geichildert, wie eben bei bem, ben die Lorbeeren des 
Miltiades nicht ſchlafen lafjen, oder wenn es heit: er hat den 

Rubilon Überfchritten. Oder e8 wirb eine Bezeichnung verivenbet, 

die geradezu den Begriff der Augehörigkeit, der Verwandtſchaft 

verförpert. So reden wir von Jüngern des Merkur, des Äskulap, 
von einem Bruder in Apoll; die Blumen find für Bürger Florens 

ſchöne Kinder, der Dichter der echte Sohn Minervens und Apolls, 

und die Fiſche werden in Hero und Leander der Tethys buntes 
Heer genannt. Oder endlich der Eigenname bildet den Ausgangs: 
punft einer Ableitung. So ftammt von Mündihanfen die Münch: 

baufiade, von den Nlerandrinern das Alerandrinertum. Beſon— 
ders häufig hat man Beiwörter von folden Eigennamen gebildet. 

Bon Jupiter fommt jovial, von Mars martialifh; man jpricht von 

olympiiher Nube, platonifcher Liebe, babylonifcher Verwirrung. 

1) »&8 war ein furdibarer Paſſions 
Frau Claudines. W. Raabe, Abu Telfan 

für den Sohn ber 
. 193, 
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Die zweite Möglichkeit ijt die, daß die Perſon, die Örtlichkeit, 

deren Namen wir nennen, unmittelbar gleidigejept wird mit 

denjenigen Erjcheinungen, deren Eigenart gefchildert werben joll. 

Das geichieht nun ſehr häufig und auf ſehr verichtedene Weile, 

mit jehr verſchiedenen Anſprüchen an die Stlarheit der Erinnerung, 

die die Worte des Schriflſtellers in unjrer Seele hinterlafien 

Haben, Bisweilen wird auch hier mit einigen Striden die Yage 
gezeichnet, in der jene Geftalt der Literatur für die Vergleihung 
tauglich wird: jemand erjcheint etwa als Herkules am Scheide 
weg, ald Saul unter den Propheten. Oder der Eigenname wird 
rein äußerlich zufammengeftellt mit der Angabe des Gegenjtandes, 

der Betätigung, die Ähnlichteit zeigen mit dem, was vor uns 
liegt. Und zwar fünnen bie beiden Wörter eine Bufammens 
fegung bilden: Kafjandrarufe, Diogeneslaterne, Hiobspoſt. Oder 

der Eigenname tritt im jelbjländigen Genitiv neben die Sach— 
Bezeichnung: Hymens Bande, Abrahams Schoß. Oder es wird 
im Beitvort die Eigenfchaft verfünder, die und gerade jept ihren 

Träger wichtig macht: ein keuſcher Joſeph, die gefchäftige Martha, 
der barmherzige Samariter, die donnernde Philippifa, der ges 

treue Gdart. 

Endlich kann der Eigenname allein daitchen ohne weiteres 

Kennzeichen, alfo 3. B. ftatt ein Rieſe gejagt werden ein Go— 

liath; es wird dann vorausgeſeht, daß die bloße Nennung des 
Namens mit Leichtigkeit auch die Begleitvorftellungen in der Seele 
des Hörers erwedt, auf die es für das Gleichnis gerade anfommt, 

Damit hat ſich ein eigentümlidier Kreislauf vollendet. Feder Name 

iſt urjprünglic; ein Dingwort gewefen, mit der Aufgabe, ganz 
bejtimmte Befonderheiten jeines Trägers zu bezeichnen. Dieje Ur— 
bedeutung gerät mit der Zeit in Bergejjenheit; bei den metjten 

unfrer Perjonennamen ift der Ungelehrte außer jlande, ben 

urſprünglichen Sinn zu ermitteln. Indem nun der Eigenname 
zum Träger ganz bejtlimmter Charakterzüge wird, nähert er ſich 
wiederum dem Dingwort. 

Freilich ift auch hier noch eine Reihe von Abjtujungen mög- 

lich zwijchen dem reinen Eigennamen und der reinen Eigen— 
ihajtsbezeihnung. 

Verbinden wir ſchon mit manden unirer Vornamen wie 

Hans und Kaſperl, Grete und Suſe dad Bild bejtimmter Eigen- 

ſchaften, jo ift daß noch mehr der Fall bei joldyen Namen, deren 

Träger uns im literariſchen Bild vor Augen geftellt find. So ijt 
es oft genug geichehen, daß der Zaufname nach gefeierten Ge— 
falten der Dichtung gewählt wird.) Im Mittelalter haben jo 

bie Geſtalten der deutſchen Heldenjage, der Grals- und Artusjage 

namengebend gewirkt. Im 18. Jahrhundert haben die Tugend: 

helden der Richardſonſchen Romane gelegentlich Patenjtelle ver: 
treten; aus Offian ftammt Selma, das freilich dort feine rau, 

fondern ein Land bezeichnet; der Name Ilſe unfrer Tage hat 
doppelten Hintergrund: Heined Harzreife und Freytags Verlorene 
Handidrift. 

Auch Beinamen und Übernamen find fo gewählt worden. 
Karl der Große hat bei feinen gelehrten Genojjen den Nanıen David 

geführt.) In der Neihe der Brandenburger Fürjten ericheint 
Albrecht Achilles, Albrecht Alciblades, Johannes Cicero. Weids 

haupt, der Begründer des Jlluminatenordens, hat fih den Namen 
Spartatus beigelegt.) Bodmer und Breitinger nebſt ihren 

1) Uber ſolche »literariihe Hilfen« bei der Namengebung 
handelt R. Fr. Arnold, Die deutichen Vornamen ?, ©, 45. 

2) Bol. Schmeidfer, Die Hoſſchule und die Hof: Nflademie Karls 
des Großen S. 25; Ohr, Der Karolingiſche Gottesſtaat in Theorie 
und Braris, ©. 14. 

3) Bgl. Altbayriiche Monatsjchrift 1900, S. 84. 
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Züricher Genoſſen haben in ihren Discourſen der Mahler ſich 

mit den Namen hervorragender Maler unterzeichnet. In der 
gleichen Weile haben die Mitglieder der Katjerl. Leopoldinijch⸗ 

Karoliniichen Atademie der Naturforicher ihren Genoſſen die Namen 

großer Naturforfcher beigejellt, wie Arifioteles, Pythagoras, 

Linnaeus. Ebenſo find nun auch die Dichter zu Werle ge 

gangen, wenn fie ihren Helden Namen geben oder denjenigen, 

auf bie fie ihre jatiriichen Pfeile richten. So hat bei Yogau ein 

reicher Geizwanft den Namen Verres erhalten, nad dem Vorbild 

jenes berüdhigten römischen Prätors, gegen den Cicero jlammende 

Meden gehalten hat. Bei Bürger trägt eine buhleriſche Gattin 

den Namen Fulvia, der dann mit der gleichen Färbung in Heinſes 

Ardinghello wieberfehtt, in der Erinnerung an jene üppige Rö— 

merin, die nacheinander die Gattin des Clodius, des Curio, dei 

Autonius gemwejen ift. Wo Leſſing den Dieb vorübergehen heist 
an der Hütte des Armen, da führt feine Dichtung die Aufjhrit: 

auf die Hütte des Iros; Iros, jo heißt jener Beitler, ber den 

heimkehrenden Odyſſeus zum Zweilampf auffordert. Friedrich Stlinger 

hat den Vornamen ſeines Simſone Griſaldo mit Bezug darauf 

gewählt, daß ihm zweimal von einer Delila das Los Simſons 
bereitet werden joll. Und wenn Goethe im Gög von Berlichingen 

einen Bruder Martin auftreten läßt, jo will er uns damit gan, 

deutlich an Luthers Gejtalt mahnen. Bei Walıher von Stolzing, 

dem Sieger im Meijterjingerftreit, hat Walther von ber Vogels 

weide Ratenjtelle übernommen, 

(Schluß folgt in der nächſten Nummer.) 

Das Inbaltsperzeichnis der Zeitichriit des Allgemeinen 

Deutfden Spradvereins, 

Die Gegenwart kann ihren Reichtum nicht mehr überiehen 

ohne die Hilfe von Nachſchlagebüchern. Auch die Mitglieder, bie 

Freunde und — die Gegner des Deutfchen Sprachvereins ber 

dürfen eines jochen, um fih zu vergegenwärtigen, was der Vers 
ein feit feinem Beſtehen gewollt und erreicht hat. Unſer ganzes 

Leben und Wirken findet feinen bleibenden Niederichlag vor allem 

in unfrer Zeitichrift, aber auch in den Wifjenjchaftlichen Veibeiten, 
Verdeutſchungsbüchern und fonftigen Verlagäwerten.*) Unſer ver: 

ewigter Borfipender F. Schöning hat zuerft Har erfannt, daß vor 
allem die Yeiter des Vereins zur Beherrihung der Gegenwart 
einen leichten Einblid in die Vergangenheit bedürften, umd deshalb 
ein ausführliches Anhaltsverzeihnid zu unfren Schriften gefordert, 
überzeugt, daß auch taufend andere ein folches willfommen heihen 
und, wenn es erit da wäre, umentbehrlic finden würden. Es 

war nicht leicht, ſeinen Wunſch zu verwirklichen. Wer wollte ſich 
einer ſo ungeheuren, zum Teil recht mühſeligen und — lang⸗ 

weiligen Arbeit unterziehen, und wer brachte die wiſſenſchaſtliche 
Vorbereitung und die Erfahrung im Verein mit, um die richtige 
Auswahl zu treffen? Zum Glück fand ſich Dr. Saalfeld audı 

bier ald Retter aus der Not. Nach mehrjähriger Arbeit legt et 
uns jept ein ſtattliches Buch in der Vlattgröße der Zeitſchrift 

ſauber gedrudt, mit forgfältig überwachtem Satz vor — ein Budı, 

das einen ſchier erſchrelen könnte! Wie der »Meiter Über den 

Bodenjee« jehen wir mit Grauen zurück auf die beängitigende 
Menge deffen, was wir alles mit Auge und Or durchlebt haben. 
Aber wir finten nicht von Pferde, jondern jepen und erit recht 

1) Die Berdeutfchungsbücer fonnten natürlich nicht nah tin 
mal in dem Inhaltsverzeichnis nachgedrudt werden. Ihr Jnha 
iſt ohmedies leicht zu überbliden. 
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feft in den Sattel; wir find von der Mafje nicht erdrüdt worden, 
find ihrer jegt erft durd) das Buch Saaljeld$ Herr geworben. 

Mandem wird nun freilich beim erften Durchmuſtern der 

Spalten der Gedanke aufjteigen: iſt's micht zu viel, was uns hier 

geboten wird, iſt nicht die Überficht durch die Aufnahme anſchei⸗ 

nend ganz unbedeutender Dinge erichwert? Ich felbft habe diefen 

Gedanken gehabt und ausgeſprochen. Aber er ift bei mir jeht 

fo ziemlich zurüdgebrängt, und id; babe die gröhte freude an 

dem Reichtum. Einmal hat er den Preis des Buches nidt in 

ungebührlice Höhe getrieben: der Band iſt fogar erſtaunlich 

billig; dann Hat er feine allzugroße Sparjamfeit im Raum ver- 
anlaft. Vorübergebend macht fi die Bemühung, recht viel auf 

eine Spalte zufammenzudrängen, unliebfam bemerkbar; man jehe 

fi) einmal S. 61 Spalte 4 an, wo jcheinbar unter dem Stich- 

wort Hauptmannsitellhalter (da8 in der Tat nur zwei Beilen be- 
anſprucht) ein Abjap von 23 Beilen eingeordnet ift, der ſich aber 
beim genaueren Zufehen in eine ganze Reihe von Abfäpen (Haupt: 
momente, -pojtamt, -zolamt, -jache, -jaß bis Haupt» und 

Nebenjäge) zerlegt. Nur wer zuerjt an Heineren Gruppen ſich 

mit der Einrichtung des Buches vertraut gemacht hat, wird fich 

bier gleich zurechtfinden. Aber wen wird fein Unftern auch gleich 

zur »Hauptjaches führen! Im übrigen ift mit einer bewunderns- 

werten — Raffinerie darf ich ja nicht jagen — aljo Findigteit 

die größte Kürze mit möglichiter Deutlichleit verbunden. Die Ge— 

braudysanmweijung wird jeder leicht fich aneignen können. Der 
Drud iſt zudem ſchön und deutlich und nicht Hein. 

Das Verzeihnis umfaßt nun — und das hat es jo aufgeſchwellt 

— nicht nur ſprachliche Dinge, fondern auch alles, was ſich auf 
das äufjere umd innere Leben des Sprachvereins bezieht, Sad): 

liches und Perjünliches, und das, wie ic) jet glaube, mit Recht. 

Denn die Mehrzahl der Benüßer wird nicht nur wifien wollen, 

warn und wo irgend ein Wort, eine Wendung, ein ſprachlicher 
Fehler in den Schriften des Vereins behandelt worden ift, fondern 
aud was der Verein erlebt, wer an feinem Gedeihen gearbeitet, 
ihm wiberftrebt hat. Dft genug ift von einer ganzen Gedanlen⸗ 

oder Tatjachenreihe nur ein Wort, ein Name in unjrem Gedächtnis 

baften geblieben; finden wir diejed Wort in Verzeichnis, jo ift 
es ums leicht, der Hauptjahe von diefem Wegweijer aus nahe zu 
fommen. 

Sehen wir uns nun bie Bedürfniſſe an, mit denen ein freund 

des Sprachvereins an das Inhaltöverzeichnis herantreten kann. 
Wohl der Häufigfte Fall wird der fein, daß wir bei irgend 

einer ſprachlichen Einzelheit uns dunkel erinnern, daß in der Beits 

fchrift (oder einem Verlagswert des Vereins) darüber gehandelt 

ift, wir wiffen nur nicht wo. Cine jeltenere Mortforn ift ein- 

mal in einer Brieflaftenantwort auf ihre Auläffigteit geprüft, 
ſprachgeſchichtlich erllärt, eine aufjällige Lauteriheinung (o in 

Argwohn neben a in Wahn 3. B.) ift beiprochen, bie Abjtams 

mung eines Wortes erörtert (j. B. Amt), ganze Gruppen von 
Erſcheinungen (Ablaut, Abkürzungen, Haupts und Nebenfüge), 

Sprachgebiete und =» perioden (Althochdeutſch, Griechiſch) uff. werben 
an verjchiedenen Stellen irgendwie behandelt. Man wird kaum 

unter irgend einem Stichwort vergeblich den nötigen Faden fuchen. 

Sehr ausgedehnt ift natürlich das Gebiet von Fremdwörter 
verdeutichungen. Da werden uns zunächit die Sünder vorgeführt, 

die ihr grundfäglicd; oder aus Gewöhnung entgegengewirft haben; 
man fchlage 3. B. Einundvierzig, Bardt, Baiern, Eljah nad, 

dann die unendliche Zahl der gejchmadlofen oder überflüffigen 

Fremdwörter, die da und dort zu beobachten waren, vgl. eloquent, 
enemy, enere, en face uſw., uſw., die noch größere derer, für 

die pafjende oder unpaſſende Verdeutfchungen in unten Schriften 

gegeben oder angeführt werben, die Behörden (f. z. B. Baiern), 
Einzelleute (f. Emde), die für reines Deutſch eingetreten find. — 

Dieje erfreulichſte Gruppe wird vielleicht am meiften herborgefucht 
werben. 

Nicht felten wird man aber auch nach Büchern fahnden, die 
einmal in der Zeitjchrift empfohlen find; fie werden im Anhalts- 

verzeichnis nad Titel, Gegenjtand und Verfaffer, aljo mindeitens 
on zwei Stellen aufgeführt, wie die Auffäge in der Beitfchrift 

ſelbſt und ben Beiheften auch; ſogar Beitungen, die — lobenb 

oder tabelnd — angezogen worden find, werden verzeichnet. 
Für viele anzichend, für die Leitung des Spradjvereins aber 

unentbehrlich find die Einträge, die fi auf das Leben des Vereins 

beziehen. Da ift num zunüchſt der Begründer Riegel, find Jähne, 
Schöning und von allem Anfang an unfer verehrier Sarrazin 
ihon aus dem falten, nüchternen Inhaltsverzeichnis in ihrer 

ganzen Bedeutung und Eigenart zu erkennen, und alle bisherigen 
Mitglieder des Gejamtvorfiandes, voran der ehrwürdige treue 

Häpe, treten uns als Berater wie als Schriftjteller fahbar ent- 
gegen. Much die Leiter der Zweigvereine kommen zu ihrem Rechte 
(j.3-B.Mally), dann aber eine unüberjehbare Reihe von Männern, 

die im Sprachvereine irgendwie ſich bemerkbar gemacht haben. 
Natürlich find auch Ortänamen reichlich eingeftreut: die Sie von 

Hweigvereinen, die Orte, an denen Hauptverfammlungen tagte. 

Hier gilt nun jenes befannte Wort von bem Ruhm der Nichtgenannten 
am wenigften. Die Regjamfeit eines Zweigvereins fann im Inhalts: 
verzeichnis faft mit dem Zentimeter beurteilt werben, man ſehe fich 

nur einmal z. B. Marburg a. d. D. oder gar NReichenberg, Kaſſel, 
Dresden an! Bon Erlebniſſen des Sprachvereins find natürlich 

die Hauptverfammlungen und was an ihnen bängt ausführlich 

verzeichnet, in einem Sammelabfchnitt, wie unter den Namen der 

Verjammlungsorte. Daß aud) die unerquidlichen Tage ſich in unjerm 
Bude jpiegeln, verfteht ſich von felbft (j. Berlin, Hauptverfamm- 
fung 1893). 

Da in den legten 14 Jahren kaum irgend eine wichtigere 
Seite des beutichen Spraclebens in unſrer Zeitichrift unbeadhtet 

geblieben ift, jo wird auch derjenige, der nicht gerade mit uns 

geht, unfer Verzeichnis als bequemes Nachſchlagebuch begrüßen. 

Für uns werden aber die älteren Jahrgänge der Zeitichrift erft 

wieder lebendig, und bie Mitarbeiter werden es Saalfeld zu 

danken haben, dak ihre älteren Aufſähe der Bergejjenheit ent— 
zogen find. 

Daß jemand nad) Dingen, die überhaupt in unſerm Werke 
geſucht werben fünnen, vergeblich fuche, iſt ausgeſchloſſen. Er 

mag von einem beliebigen Ende anfangen, er fommt zum Biel. 
Faſt möchte man glauben, daß der Verfafjer die Zeit feiner Leer 

für gar zu koſtbar eingeihäpt hat und deshalb jedes zwei- und 
bdreimalige Nachſchlagen Überflüffig maden wollte. So ſcheint es 

wahrlich zu menfchenfreundlih, wenn er z. B. bei Martin Opib 

die gleichen Nachweife unter Martin und unter Opip gibt! An 
andern Stellen muß ber Leſer doch, um das Geſuchte zu finden, 

in der Beitfchrift vielleicht jech® bis fieben Jahrgänge nachichlagen, 

da das Anhaltsverzeichnis natürlih taufendmal nur Name und 

Zahl angibt. Das läßt fich nicht vermeiden, und fo hätte man 

vielleiht an andern Stellen der Bequemlichkeit nicht gar zu ſehr 

Vorſchub leiften follen. 

Die Mehrzahl der Benutzer wird fagen: je mehr, deſto befler! 
Und fo dürfen wir wohl hoffen, dab die Zahl der Bejteller raſch 

zunehmen und recht fleihige Benugung dem Berfajjer den wohl⸗ 
verdienten Lohn bieten wird. D. Brenner. 
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Glühweinol.⸗ 

Eine neue ſprachliche Modenarrheit. 

Wenn eine Sache weite oder allgemeine Verbreitung findet, 
ſo ſprechen wir wohl von einer Mode, und wenn dieſe Mode aller— 

hand Auswüchfe zeitigt, von einer Modetorheit oder gar Mobe- 
narrheit. Auf diefem Punkt find wir gegemwärtig mit der Namens 

gebung auf verfehiedenen Gebieten, insbefondere auf denen der 

Heilmittel, der Drogen und der Verfhönerungsmittel angelangt, 

auf denen heutzutage laum nodı eine neue Erfindung gemacht 
werben fann, ohne dab dem Namen eine der frembdartig Ilingens 
den Endungen -in, -ine, -ina, -on, -one, -an, -ol, -al, -il, 

-ose uſw. angehängt wird. Diefe Endungen find freilich nicht 

durchweg eine Erfindung erft der neueften Zeit; aber ehemals 
hielt fich ihre Verwendung in beicheidenen Grenzen, aud) hatte fie 

befonders in der Chemie, wo fie ihren Urfprung nahm, ihren 

durhaus verftändigen Grund umd wurde oder wird zum fiber 

wiegend größeren Teile aud) mit Verftand durdgeführt. Was 
aber der Sprache der Chemie, wenigitens einftweilen, zugeftanden 

werden muß, ift auf anderen Gebieten weit anfechtbarer, weil hier 

der wichtigfte Grund diefer Bildungen, die unendliche Mannig« 

faltigfeit der möglichen dyemiichen Verbindungen, wegfält. Zu 
diefen Gebieten darf man aud das der Heiltunde redinen, das 

ja leider nod immer eins der fejteften Bollwerle des Fremb- 

wörterunweſens ift. Wenn es aber möglich ift, daß einzelne Er: 
finder ihre Heil- und Kräftigungsmittel mit deutihen Bezeich— 
nungen verjehen, z. B. indiihe Pillen, Dr. Epranger® Magen- 

tropfen, Helgoländer Pilajter, Knorrs Hafermebl, Königs Nerven- 
ſtärker u. a., jo iſt es umerfindlich, warum andere Erfinder von 

neuen Heilmitteln zu lauter fremdartigen Namen greifen müſſen, 

warum Scdmupfenmittel nur al® Forman oder Sozojodol, Heil- 
mittel gegen Nheumatiömus nur al$ Aspirin, Rheumasan oder 

Rheumatin, Sclafmittel nur als Hedonal, Mittel gegen Er— 
tranlungen der Lunge mur al® Creosotal, Duotal, Hervin und 

Tuberkulin, Rähr- und Sräftigungsmittel nur unter jo »flangs 
vollen« Namen wie Aphroditin, Sentalin, Ossin, Haemoglobin, 

oder Sanatogen, Haematogen, Neurogen, oder Nutrol, Tropon, 

Fekaton, Somatol und Somatose ihren Weg jollten finden Fönnen. 

In einer einzigen Nummer des »Ürztlichen Therapeutiſchen An: 
zeigers« jand id 12 Namen auf -in, T auf -ol, 3 auf -al, je 
1 auf -ose und -gen. Die umfangreicdye Breislifte von F. Reichelt 

in Breslau über »Pharmaceutifche Präparate, Medicinal: Chemi- 
falien, diätetijche Mittel, deutiche und ausländiiche Specialitäten, 

BVerbanditoffe und Gummimaaren« für 1900 — 1901 entbält unter 

350 Namen mit den bier in Betracht fommenden Endungen jajt 

bie Hälfte, nämlich 166 auf -in; darauf folgt -ol mit 83, alſo 

fait einem Biertel; in das legte Viertel teilen ſich -al mit 31, 
-on mit 13, -ose mit 9, -an und -gen mit je 8, -en mit 7, 

endlich -yl, -ot, -it, -ola, -one (-oni), -at, -yn (Sellekaryn!) 

mit je 1—5 Namen. Und dabei ijt zu bedenfen, daß dieſe Preis- 
fifte durchaus nicht etwa alle mit diefen Endungen gebildeten 

Wörter enthält! Es wäre wirklih an der Zeit, daß auch 
die ärztliche‘) Welt jih mehr auf ihre Pflichten gegen 

die Mutterſprache bejänne, die doch num einmal ber 
ureigenste und wertvolljte Gemeinbejiß unjres Volkes 

tjt, defien Bedeutung viele nur deswegen umterihägen, weil fie 

nie ernjthaft darüber nachgedacht haben. Es geht damit wie mit 

der Geſundheit, deren Wert viele erft dann erkennen, wenn fie 

in Gefahr find fie zu verlieren. 

1) Das find wohl mehr Apothefer und Chemiler, die dieſe 
ihönen Dinge erfinden. D. Schriftl, 
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Was nun dem Arzte und dem Apotheler vecht iit, das fit 
nach Anficht des Haarlünftlers diefem billig. Und das tit begreif: 

lich. Hat ſich doch der »Bader« jeit alten Zeiten etwas darauf 

zu gute getan, mit feinen Schröpftöpfen und Salben fo eine Art 
Verwandtſchaft mit dem Arzte aufmweifen zu lönnen. Wohl em- 

pfießlt er uns gelegentlich auch Seifen und »Erömes« mit deutichen 

Namen, wie Bahnbreder: Seife, Haut- Freund u. a.; aber was 
wollen einzelne beſcheidene deutiche Bezeichnungen gegenüber den 
ftolz einherfchreitenden Namen von Seifen wie Myrrholin- und 
Lanolin - Seife, Feeolin, Hyalin. Courantin oder Eibischin, ferner 

von »Crömese, wie Purenol, Malattine, Vulneral, Holioderm, 

Kaloderma bedeuten! Und nun erft gar alle die jchönen Namen 

von Mitteln zur Haar= und Bartpflege! Da prangen vor um 
in frembem Gewande Huboin und Kikolin, Petrolin und Bar- 

bolin, Schuppin (!), Frigidin, Vitaline und Brillantine, oder 

Floriol, Aureol, Petrol und Javol, ober Saponal, Antisepton, 

Novella, Kinoir und gar Psednethanaton! Und wenn mir auf 

gut Deutjch uns ein ⸗Mundwaſſer« ausbitten, dann fragt man 

uns ficher, ob wir Odol, Thymol, Trybol, Carminol oder Stoma- 

tol, ob wir Kosmin, Odonta oder Kalodont vorziehen, aber ein 
deutſches Wort wird uns — id) wette taufend gegen eins — 
nicht entgegenfchallen! Und auf vielen andern Gebieten geht es 

nicht anders. ordern wir Kunſtzucker, jo reicht man uns 

Saccharin, Sykorin, Zuckerin oder Cristallose, ftatt Kaffeezufat 
erhalten wir gewiß das feinere Coffon, als Erfapmittel für Butter 
Palmin oder Margarine, und wollen wir uns ein Gläschen Glüh⸗ 

wein bereiten, jo empfiehlt man uns angelegentlichjt — >Glüh- 
weinole. O du liebe deutiche Sprache! Statt Fleiſchertrakt er- 

halten wir Kochil, al® Speifes oder Badpulver wird uns Vanilliv, 

Nektarin oder Gustin, als »verbefiertes (1) Maismehl« Zeanin, 

ald »Liqueure Trappistin, al® Apfelſaft Pomril gereicht ulm. 

bis in® Unendlihe. Man follte es nicht glauben, melde weite 

Verbreitung die genannten Endungen ſich bereit$ verſchafft haben! 

So empfiehlt man uns als Dachanſtrich Grossol, als Fuß— 
bodenanftrihh Eolin= oder Litholin-Yad, zur Befeitigung von 

Staub Luminol, zum Putzen von Silber Noval, zum Neinigen 
getäfelter Fuhböden Stahlonit (»Erjat für Stahlipänee!). »Wetall- 

pofitur« geht unter dem Namen Geolin, »Soblenfchup« heiht Prosol 

(etwa weil e8 — die Feder jiräubt ſich! — gut »pro Sohlen« ijt?) 

ober Semelline (weil es nur einmal — semel — auf die Sehlen 
gerieben zu werben braucht?), Mittel zum Schuhputzen empfehlen 
fi) dur die Mamen Liparin oder Pedol, feinen Bylinderhut 
bügelt man mit Cylindrol, die Plättwäjche jtärft man mit Glan- 
zine, wenn fie rechten »Ghlanze haben ſoll, feuchte Wände trodnet 

man mit Seccol, als Modellierten verwendet man Plastoline. 

Wollen wir und ein Mufitinftrument anichaffen, jo preiit mar ums 
das Libellion an, von dem hoffentlich nicht bloß der Name einen 

fchönen Klang hat; will der Gajtwirt fic ein Billard kaufen, jo 
hat er in den Bonzoline- Bällen einen billigen Erjag für Elfen: 
beinbälle. Will der Aſthmaleidende fih den Genuß des Rauchens 
geftatten, fo greift er gewiß zu den Aftyma= Bronchiol Zigaretten: 

friert ihm, jo hat er an Remanit eine »Wärmefchutmafle aus 
karbonifierter Seide«. Will man hohle Zähne felbft ausfüllen, 
fo macht das ein befonderes Vergnügen mit ber jtolz prangenden 

Saniplombina; will die Hausfrau ftatt Seife ein Wajcpulver 
haben, fo fteht ihr Mydlin zur Verfügung; will fie — ih muß 
die Veferin um Verzeihung bitten — aflerlei unliebſame Gifte 
vertreiben, jo hat fie die Wahl zwilchen Insectin, Mortein, Fleurin, 

Cometin, Zacherlin und — Antiplusquin. Wenn der Landwirt 
Mäufe oder Hamfter auf feinem Acker ausrotten will, fo fauft 
er fi Ackerlon, will er lahme Pferde heilen, jo wendet er 
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Fricol an, und will er Schweine oder anderes Vieh mäſten, jo 

bieten fich ihm in Porkin oder Pecusin die herrlichſten Mittel 
dar. Dod; genug des graufamen Spield; wem's Spak macht, 

der wird ohne Mühe den Vorrat ergänzen fünnen. 

Als bejonders anitöhig wird man beim Lejen aller diefer oft 
fo jeltfamen und gejhmadlofen Namen die gefühlt haben, bie 
jene betonten und dadurch als fremd empfundenen Enbfilben an 

deutſche Stämme anhängen. Noch ijt ihre Zahl gegenüber denen, 

die griechiſche, lateiniſche oder franzöfiihe Stämme zur Grundlage 

haben, verhältnismähig gering; aber bei der raſchen Verbreitung 
diefer Seuche und der daraus naturnotwendig folgenden weiteren 
Verwilderung des Geihmads der beteiligten Kreiſe iſt es anzu⸗ 

nehmen, daß die Erfinder auch bie vielen bisher noch anhaftende 

Scheu, die Sprachmengerei ſogar innerhalb des einzelnen Worts 

zu treiben, mehr und mehr ablegen. Dann bekommen wir neben 
Sprachblüten wie Schuppin (Mittel gegen Kopfſchuppen!) und 
Eibischin, Zuckerin und Scheuerin, Zucherlin, Feeolin und 

Glanzioe, ſowie Glättolin und Strawwelin (gegen ftruppige 
Schnurrbärte!), ferner Stahlonit, Ackerlon und — das Beſie 

fommt zulegt! — Glühweinol auch vielleicht einmal joldhe zu hören 

wie die folgenden: Haferol ober Haferine jtatt des ſchlichten 

Hafermehl, Schnupfia für irgend ein neues Schnupfenmittel, und 

jo geht es weiter — man lache nicht, denn nad) obigen Leiftungen 

iit alles möglich — bis zu Zahnil, Zahnol und Zahnose, Bartol, 

Bartine und Barton, Hustina, Hustan und Hustolin. 

Doch erihöpfen wir uns nicht in weiteren Vermutungen, da 

anzunehmen ift, dak der Erfindergeift, der jchon jo viel Schönes 

an den Tag gebracht hat, auch weiterhin für neue Überrafhungen 

forgen wird, die vielleicht alles in den Schatten jtellen, was 
bisher in diejem Fache geleiftet iſt.) Das heißt dann »bie 

deutiche Sprache bereihern«! . 

Landeshut in Schlefien. 

Rleine Mitteilungen. 
Am 22. Dezember 1902 beging der Borfigende des Allg. Deut- 

ſchen Spradjvereind, Geh. Oberbaurat Otto Sarrazin, feinen 

Nihard Palleske. 

1) Die Fliegenden Blätter haben vorm Jahr (Bd. 115 Wr. 13 
v. 20. Sept. 1902) zwei Scherze darüber gebradyt. Zwei Freunde 
unterhalten jich über einen dritten, Dr. Hiatus, einen »ausgezeich- 
neten Nenner der alten Spraden«e. Sonjt ein armer Teufel, 
ber es nie vorwärts bringen fonnte, ijt er neulich gejehen worden 
did und rund, elegant gelleidet, — furg ein Bild der Wohl: 
habenheit! — »Unglaublih! Wie fommt denn das? — O, er 
erfindet jet neue griechijche und fateinifche Namen für Kosmetifa 
und Barfümd!«. Der andre Scherz ift.ein Gedicht, mit H. v. ©. 
unterzeichnet. Ein »Wohltäter der Menichheit« grübelt, vom 
»[ufrativen Bomerile angeftachelt, auch nad Erfindung und Be: 
nennung eines Apfeljahtes, tann aber troß reicher Geſtaltungskraft 
— Bomelin, Pomelan, Bomericht, Pomerol, Pomeron, Romerofe — 
nicht zur Entſcheidung fommen. 

Und heute ſchwand mir mein Hoffen: 
Da las auf zehn Flaſchen — o Hohn — 
38 im Auslagfenſter betroffen 

en Namensrekord »Apfelone! « 
Das ijt unübertrefflih, umb er gibt Hoffnung und Bemühen 

auf, doc) ohne ganz zu verzichten; denn 
Mas nüpt es, die Zähne zu jletichen? 
Mit den Äppein iſt's einmal vorbei — 
x werfe mich auf die Zwetſchen, 

a jteht die Benennung noch frei! 

>Zwetichgoline wird jeden erfreuen — 
Zwetſchgol · den Doltoren gefiel’! 
Dder nenn’ ich den Saft, den neuen, 
Zweiichgelon, Zwetichgelan, Zwerichgeril?? « 

jechzigften Geburtstag. Am Tage vorher wurde er durch die 
in Berlin wohnenden Mitglieder des Ständigen Ausihuffes Prof. Dr. 
2. Pletſch, Oberlehrer Dr. ©. Saalfeld und DOberlehrer Dr. 

D. Streicher (VBerlagsbuhhändler F. Berggold war durch Serant- 
beit an der Teilnahme verhindert) im Namen bes Gejamtvorftandes 

beglüdwünfcht und ihm ein fünftleriic ausgeſtatteles Album übers 
reicht, da3 die Bilder ſämtlicher gegenwärtiger Mitglieder des Ge— 
famtvorftandes und bie feiner Borgänger im Vorfig, ſowie des vor 
kurzem heimgegangenen ftellv. Borfigenden Geh. Nat Häpe enthält, 
»Sie jtehen heute am der Grenze des jechjten und fiebenten Fahre 

zehntes Ihres Lebens«, jo ungefähr führte Prof. Pietſch aus, — 

»an biejer Wegjtelle kann Sie der Gejanuvorjtand nicht unbegrüßt 

vorüberwandern laſſen und nicht unbebanft für die vielen Ver— 
dienfte, die Sie Sic; um unfern Verein erworben als treued Mit⸗ 

glied des Geſamtvorſtandes feit Bejtehen des Vereins und mun 

feit drei Jahren als jein VBorfitender. Arbeit und Mühen baben 

Sie in reihem Make und in aufopfernder Welie für den Verein ein- 

gelegt und bedeutſame Erfolge erzielt. Inden wir Ihnen dieſes 
Buch mit unfer aller Bildern überreihen, wollen wir Ahnen 
unjre Begleitung für ein hofjentlic) noch langes Stüd des Leben? 
weges anbieten und den Wunſch befunden, daß Sie uns nod 

viele Jahre der treue und tatfräftige Führer bleiben mögen, der Sie 
uns biöher gewefen find, Möge diefer Wunſch eine gute Statt bei 

Ihnen finden unb Ihnen unjre Gabe eine freude bereiten.« Hierauf 

überreichte Oberlehrer Saalfeld eine Mappe mit einem nad) den 

Lichtbildern der einzelnen Mitglieder hergeftellten Sefamtbild des 

Vorfiandes und gab (mie dann aud; Oberlehrer Streicher) den 
Gefühlen der Dankbarlelt und Verehrung für dad Geburtstagstind 

Ausdrud. Augenſcheinlich volltommen überraſcht, aber tief und 

freudig bewegt, danlte der Gefeierte in herzlichen Worten. In bem 

Dantjchreiben, das er dann an die einzelnen Mlitglieder jandte, 

fagte er: 

»Daß e8 vielen Aufhebens wert jei, wenn jemand in das 
jugendliche Alter eines Sechziger tritt, daran hat meine Seele 
wirklich nicht gedacht. Um jo voflfommener war die Über: 
rafchung, die der Gejamtvorjtand mir zu meinem heutigen Ges 
burtstage ...... bereitet hat. Zugleich aber aud um jo 

Auch der Zmweigverein Kaſſel hatte jeine Glückwünſche in 

einem jchönen, künſtleriſch ausgejtatteten Widmungsblatt überjandt, 
und von vielen Seiten waren Glückwünſche eingegangen, darunter 
folgender Drahtgruß aus Kaſſel: „Dem Spredjer des Sprachvereins, 

bem Führer und Borkämpjer, dem findigen, feinjinnigen Forſcher, 
dem rührigen, rajtlojen, werkfrohen Wirter, dem ganzen Manne 

wünjct dankbar aus Herzenägrunde Heil, Glüd und Segen zum 
ſechzigſten Geburtstage Edward Lohmeyer.“ 

— Nm 27. Dezember 1902 iſt der ehrwürdige Berfajfer des 
weit befannten Buches »Ber Bilderichmuck der deutichen Sprache« 

(5. Aufl. Weinar 1896) Dr. Herman Schrader im 88. Jahre 
feines Lebens zu Berlin entichlafen, wohin er nad) langer ge 

fegneter Tätigfeit (als Seeljorger in Dfterode) gezogen war. Er 
hat dem Allgemeinen Deutfchen Spracdverein jeit der Gründung 

angehört und bis zu feinem 80. Lebensjahre noch Vereinsvor— 

träge gehalten, die von ihm zu dem Buche »Scherz und Ernſt in 
der deutichen Spradje« vereinigt und auch dem Spracdverein ge 
widmet worden find. Als Fortſetzung jeined obengenannten 

Hauptwertes find die Bücher »Aus dem Wundergarten der beuts 
DE, 
— 
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ſchen Spradie« und »Das Trinfen in mehr ala 500 Gleichniſſen 
und Nedendartene erjhienen. In unverminderter Gteiftesfrifche 

bat er fich noch bis zu feinen leßten Stunden mit jpradjlichen 
Fragen beichäftigt. 

Ein wiſſenſchaftlich geſchulter Sprachforſcher war er nicht, und 

das ijt auf feine Bücher natürlich nicht ohne Einfluß geblieben, 

aber der unermübdliche liebevolle Fleiß, die innere heitere Be— 
haglichleit, die immer jugendliche frifhe Freude an ber Schönheit 

und den Rätfeln der Mutterfprache haben ihm fehr viele Freunde 

erworben und dazu beigetragen, die Sprachbewegung unjrer Tage 

zu fürdern; fie werden das Andenken des liebenswirdigen und 

warmberzigen Mannes aud) in Zulunſt lebendig erhalten. 

— Deutſche Sprache im ruffiidhen Heere. Unteroffiziere und 
Mannfhaften der ruffiihen Garderegimenter follen künftig nad) 
einer Zeitungsnachricht pflichtmählg Deutſch lernen. Einige ruffifche 

Garbeoffiziere, die zur Leitung des Unterrichts beftimmt find, 
verweilen zur Ausbildung in der deutſchen Sprache, wie es heiht, 
gegemwärtig auf ein Jahr in Kaſſel. 

— über die Zufunft der dentſchen Sprache in Afrila. Vor 
kurzem ift ein engliſches Buch, Die Geſchichte der Kolonifation 

Afrilas durch fremde Rafjen von Harry H. Johnſton, erſchienen 

und al&bald auch von M. v. Halfern, Kapitän zur Ser a. D. ins 
Deutiche übertragen worden. Die Neue Zürcher Zeitung, die fich 

in einem befonderen Aufſatze (25. 12. 1902 Nr. 357 Beilage) damit 
beihäftigt, macht ihre Leſer vor allem auf die in einigen Kapiteln 
enibaltenen Betrachtungen über bie Zukunft Afrikas aufmerkjant. 

Darunter ijt auch eine über die herricdyenden Sprachen im fünftigen 

Afrila. Das werden nad der Vorausjage Johnſtons fein Eng- 
liſch, Franzöſiſch, Italienisch, Portugiefiih, Arabifch-Hauffa und 
Suabeli. Man bemerkt ja, was er nicht nennt. Das in Süd— 

afrifa jet weit verbreitete Holländifche wird nach feiner Annahme 

bald durch das Englifche verdrängt werben, umd das Deutihe — 

überhaupt nie zur Geltung fommen. Barum? Es it für ben 

Eingebornen zu ſchwer, und die Deutjchen — fprechen nicht deutſch, 

fondern bedienen fid) entweder des Englifchen oder der befonders 
in Oftafrifa nit bloß unter den Eingeborenen beliebten Sugheli— 

fpradhe. Der Berfaher des Buches vertritt nach der Anſicht des 

Zürdyer Berichts entichteben den engliſchen Standpunkt, wird 

aber doch als ein Mann von jcharfer Beobachtung, richtigem und 
unparteiifchem Urteile gerühmt und gründet jeine Schlüffe auf 

eigene Wahrnehmungen langer Jahre, die er als Forſcher und 

britijcher Beamter in Afrika zugebradt hat, Wir brauchen feine 

Prophezeiungen nicht für ummiderleglih und unabwendbar Er 
halten, aber fiolz darüber wegjehen dürfen wir leider nicht. 

fie erflären fich aus derſelben gedanfenlojen Sesam ee der 

Mutterjprache, die ein zweifelhaftes Vorrecht allein unjeres Boltes 

ift und in ihrer lächerlich- traurigen Erjheinung auf ſüdweſt⸗ 
afrifanijhem Boden vorm Jahre durch das Vorgehen unferes 

Windhuker Zweigvereins die allgemeine Nufmerkfamteit auf ſich 

gezogen hat. 

— UÜber das Wort »Treuhänder« (vgl. Januarnummer 
Sp. 22) erhalten wir von Dr. Hertel in Hildburghaufen die Mit- 
teilung, daß der Ausdrud (in der alten Form getrewenhender) 
in bennebergifchen Urkunden des 15. und 16. Jahrh. mehrfad) 

begegnet zur Bezeichnung der Berfonen, welche ftreitige Güter bis 
zum Austrag der ſchwebenden Verhandlungen zu »getreuer Hand« 
übernehmen. 

— Tanjend Marl für ein Wort. Die Bielefelder Cafes - und 
Bistuitfabrit von Stratmann u. Meyer, Bielefeld, bat einen 
Preis von 1000 ,# für die befte Verdeutſchung des nicht nur 

ausländischen, jondern auch falich gebrauchten Wortes »Lafes« 
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ausgeiept. Bewerbungen — auch Poſtlarten jind zuläffig — mäfien 
vor dem 1. April 1903 an die Bielefelder Cales⸗ und Biskuitfabril 
in Bielefeld eingefandt werden und follen am Kopf des Blattes 
Namen und Wohnung des Einſenders, barımter nur das vor 
geihlagene Wort ohne jeden weiteren Zuſatz enthalten. Es fteht 

jedermann frei, mehrere »Wörtere einzuschiden — doch auf leinen 

Fall mehr ald drei — und jedes In der angegebenen Weiſe auf 
einem beionderen Blatte. Der Preid wird unter allen Umftänden 

dem von den Richtern ald preiswürbigjt anerfannten Worte zugeteilt, 
auch wenn diefes zur Einführung in den Sprachgebrauch ald un: 
geeignet erjcheinen follte. Falls das Wort, auf das der Preis fält, 

von mehreren Seiten eingefandt werben follte, jo werben bie 

1000 A unter alle Einfender des Wortes gleich verteilt werden. 
Das Preisrichteramt haben übernommen: Prof. Dr. DO. Breu⸗ 

ner, Würzburg: Dr. Guſtav Bieler, Schriftleiter, Berlin; Direl: 

tor Dr. Ed. Lohmener, Kaſſel; Prof. Dr. Alois Weit, Lon— 

don; Wilh. F. Brand, Schriftiteller, London. 

— Einen Preis von 3000 Mark jeht der Deutſche Flotten- 

verein aus auf eine Seenovelle oder Seeerzählung für jeine 
Monatsfchriit »Die Flotte. Die Arbeiten müjjen mit der Schreibs 

maſchine und nur einfeitig geichrieben bis zum 15. März d. 3. bei 

der Schriftleitung der »Frlotte«, Berlin SW7, Dorotheenftr. 421, 

eingegangen fein, mit Kennwort verfehen, der Name des Einfen- 

ders im geichloffenem Umichlage mit demjelben Kennwort. Nur 
Originale, noch nirgends im Drud erſchienene, find zugelafien, 
aber weder Überfepungen noch Überarbeitungen; die Länge von 
3500 Drudzeilen zu je 15 Silben darf nicht überjchritten werden. 

Sie müſſen lebendig in das moderne Deutſchland zur See und 

Überſee hineinführen, braudyen keineswegs nur von der Friegäflotte 

zu handeln, ſondern Berührung aller der Schichten ift erwünſcht, 

die mit Seeſchiffahrt und -Fiſcherei, Schiffbau, Werftbetrieb, Ko— 

lonien, Überſee ufw. in Beziehung ftehen. Die Handlung muß 

fpannend und kraftvoll rortichreiten und darf des gefunden echten 

Seemannshumors nicht entbehren. Der Buchverlag fteht den Ein- 
fendern nad) dem Abdrud in der »Fzlottes zu. Der Flottenverein 

behält ſich das Recht vor, auch nicht preisgefrönte Arbeiten zum 

einmaligen Abdrud zu erwerben. Preisrichter find außer ber 
Scriftleitung Frau Ida Boy: Ed, Lübed; Generalleutnant z. D. 
Fahr. v. Dinllage-Lange, Berlin; Kapitän zur See z. D. 

M. Galjter, Kiel; Dr. Jullus Lohmeyer, Berlin. 

— Zwei neue Wörterbücher deutiher Mundart find im 
Werte, Das Vordringen des Hocdeutichen im Norden ift nicht 
mehr aufzuhalten. Die plattdeutiche Sprache, noch vor gar nicht 
langer Zeit in allen Schichten der Bevölferung, auch in den Städten 

die allein gebräuchliche Umgangsſprache, tritt mehr und mehr 

zurüd. Das Hat ſchon feit Jahren zu Bereintgründungen fir 
Pilege der niederdeutſchen Sprache geführt und nunmehr and) den 

Plan eines jhleswig-holfteinjchen Wörterbuches reifen laffen, 

in dem man das Bild der ſprachlichen Landesart feftzuhalten und 

der Nachwelt zu überliefern hofit, ehe es allzujehr verblaßt. Den 

Ausihuß für die Bearbeitung des Wörterbuches bilden Prof. Dr. 
F. Kauffmann, Dr. ©. Menfing, Prof. Dr. 9. Gering, Prof. 

Dr. 5. Holthaufen, Dr. &. Nörrenberg, Prof. Dr. R. v. Flider: 

Benzon, Rektor Lund, Prof. Dr. H. v. Schubert und Oberlchrer 
F. Wilder. Es gilt wie überall bei ſolchen Mufgaben nicht nur 

den Sprachſchatßz, jondern aud Sitte und Brauch, Sprichwörter 

und Volfälieder, Nätfel, Sagen, Märden, Spiele, Aberglauben 

uf. zu ſammeln. Wer bereit ift, ſich als Mitarbeiter in den Dienft 
diejes vaterländijchen Werkes zu ftellen, lann von Dr. Menjing 

in Kiel (Exerzierplah 17) die nötigen Anweijungen zur Sam: 
melarbeit erhalten. — GMeichzeitig ift num auch die unter dem 
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Schutze des Kaiſers jtehende Geſellſchaft für lothringiſche Geſchichte 
und Altertumslunde mit dem Entſchluſſe hervorgetreten, dem 

Beiſpiel des Martin-Lienhardtſchen Werkes für dad Elſaß ein 

Wörterbuch der deutſch-lothringiſchen Mundarten nachfolgen 

zu laſſen. Lothringen hat ſich noch früher als ſein Nachbarland 

aus der geiſtigen Gemeinſchafſt mit dem übrigen Deutſchland ge— 
löft. Außerdem iſt bie eigenartige, vom Hochdeutſchen nur wenig 

beeinflußte Entwidlung noch; dadurch gefördert worden, dak die 

franzöjiihe Berwaltung den Unterricht im Deutichen allgemein 

vernadjläjjigte. So hat die lorhringiihe Mundart eine Menge 

Altertümlicdyleiten bewahrt, die der Schriftiprache unbelannt find, 

und ijt durch die Urſprünglichkeit ihrer Anſchauungsweiſe und 

vieler Wilder und Wendungen ausgezeichnet. 
Den Mitgliedern des Spracvereins in Schleswig Holjtein 

wie in Lothringen fei die Mitwirfung dringend ans Herz gelegt! 

— Der geichäftsführende Vorfisende des Deutſchen Flotteu— 
bereins hat mit Bezug auf die Bemerkung unſeres Januarheftes 
über die englijche Poſtkarte an den Vorſihenden des Sprach— 

verein am 16. Januar nachſtehendes Scweiben gerichtet. 

Hochverehrter Herr! 

In erften Heft der Zeitichrift des » Allgemeinen Deutſchen 

Spradvereins« laufenden Jahrgangs findet ſich auf Spalte 13 

eine Bemerkung über eine im Verlage der Kunftanftalt von Wolfe 

rum & Hauptmann, Nürnberg, ericienene Roftlarte, die das 

Vildnis des Prinzen Heinrih von Preußen ald des Schußhern 

des Deutſchen Flottenvereins trägt, auf der Vorderjeite biöher 

jedoch mit ameritaniſchem Aufdrud versehen war. Zur Erflärung 

diejer auch von und lebhaft bedauerten Tatſache geben wir nadı- 

ftehend einen Schriftfag wieder, der bereits im Dezemberheft 

unſeres Monat&blattes »Die flotter, Jahrgang 1902, veröffent: 

licht wurde und folgenden Wortlaut Hat: 

»Die Vereinspoftlarten find fein Unternehmen des Präſi— 
diums des Deutjchen Flottenvereins, jondern wurden von Herm 
Major a. D. Toegel-Eiſenach angeregt und werden aud von 
diefem verwaltet; ſie bezweden, den Namen des Nereins vor 
die Augen recht vieler zu bringen. Mittels eines geringen 
Aufſchlags können ſich die Ortsverbände durch den Verlauf bei 
Vorträgen ufw. eine hübſche Nebeneinnahmequelle verichaffen. 

Ausgabe IV, die Prinz- Heinrich-Karte, ſollte gelegentlich 
der Amerifareife de8 Prinzen Heinrich von dort aus nad) 
Deutſchland gefandt werden. Die Sade zerihlug ſich infolge 
verjpäteter Fertigftellung der Karte. Ihre Verwertung iſt nun 
in Deutſchland verjucht worden, doch hat der engliihe Auf- 
drud der Vorderſeite mit Recht Veranlafjung zu unliebjamen 
Erörterungen gegeben. Herr Major Toegel: Eifenad) hat darauf: 
bin die Vorderjeite mit deutscher Aufichrift verſehen lafjen. Die- 
jenigen Ortöverbände, die noch im Beſitz von Karten mit eng- 
licher Aufichrift find, wollen diefe als Druckſache (alfo franliert) 
an den genannten Herrn einjenden, der daraufhin eine gleiche 
be Karten mit Vordruck in deuticher Spradje zurückſchiden 
wird,« 

Wenn wir uns der Hoffnung bingeben, daß damit die vor- 
erwähnte Bemerkung im Januarheſt der Beitfchrift des >AIl- 
gemeinen Deutichen Sprachvereins«, Jahrgang 1903, hinfällig 

geworden ift, jo möchten wir doch im Anſchluß hieran nicht un— 

erwähnt lafjen, daß die leitenden Perſönlichleiten des Deutichen 

Flottenvereins Ihre Beitrebungen nad beiten Kräſten zu unter: 

ftügen bemüht find, Wir wollen nur anführen, da die für uns 

jere Veröffentlihungen verantwortliden Perjonen jchon viele 

Stunden ausicliehlich darauf verwandt haben, läjtige Fremdwörter 
audzumerzen, und daß die Schriftleitung der Flotte« es ihren 

Mitarbeitern immer wieder ans Herz legt, unnötige Fremdwörter 

zu vermeiden, wie fie fich felbjt die Mühe nicht verdrießen läft, 

bei Zuſammenſeßung eines jeden Heftes die ohmehin ſchon nicht 
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geringe Arbeit durch möglichſte Ausmerzung läftiger Fremdwörter 
um ein Beträchtliches zu vermehren. Auch unſere Druderel ift 

angewieſen, ihrerjeits bei Durchficht der yahnenabzüge durch ihre 

Angeftellten darauf zu achten, daß unnötige Fremdwörter vers 

ſchwinden. 

Wir verhehlen und gewiß nicht, daß dieſe Vemühungen unſer— 

ſeits von untergeordneter Bedeutung ſind, glauben aber, in der 
Tat den Borwurf »daf dem Deutſchen Flottenverein zuweilen 

bie rechte Fühlung mit dem Vollsempfinden fehle« nicht verdient 
zu haben in den Augen aller derjenigen, benen unjre Tätigteit 
einigermaßen befannt ift. Um fo mehr muß uns jelbjiverfländ- 

lich daran gelegen fein, dab die Mitglieder des » Allgemeinen 
Deutschen Spracdpereind« Über die Beitrebungen und die Beichäfts- 

führung des Deutichen jFlottenvereind nicht zu falſchen Vor— 

jtellungen gelangen, und wir wären Ihnen deshalb zu Dank vers 

pflichtet, wenn Sie diejen Brief Im nächſten Heft Ihrer Zeitichrift 

freumdlichft zum Abdrud bringen lafjen wollten. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Menges, Generalmajor z. D. 

Gern haben wir den am Schluß ausgeſprochenen Wunſch er- 

füllt und find überzeugt, daß auch unfre Lefer mit Befriedigung 
den Inhalt des Briefes lennen lernen. 

Sur Shärfung des Spracgefübls. 

195) »Die Blutarmut bejteht 

in notoriihem Mangel an 

Blut, das nebenbei auch noch 
ſchlecht beſchaffen jein fann.« 

(Aus einer Berliner Zeitung.) 
Dad mangelnde Blut 

ichlecht beichafien fein. 

196) »Der Redner lieh fchlieh- 

lich einen donnernden Sala— 

mander reiben, worauf bie 

Corona jtehenden Fußes 

»Deutichland, Deutichland über 

alles« jang.«e (Mus der Schil⸗ 

derung einer ſtudentiſchen Feſt⸗ 
fneipe in einer Dresdner Zeitg.) 

195) Die Blutarmut bejteht 

in deutlich erfichtlihem Mangel 

an Blut; nebenbei fann das 
Blut and) noch jchlecht beichafien 

fein. 

fann nicht nebenbei aud) noch 

196) Der Redner lieh jchlieh- 

lih einen donnernden Sala- 

mander reiben, worauf die Vers 

fammelten jtehend »Deutjchland, 

Deutichland über alles« fangen. 

Stehenden Fußes wird hier in wörtlicher Bedeutung 

gebraucht, aber das ftimmt nicht zu dem Sprachgebrauch, 
nad) welchem dieje Nedensart »ohne Verzug, alsbald, ſogleich, 

auf der Stelle« bedeutet. Wenn Wieland jchreibt: ſtehenden 
Fußes ging er zu den Kindern; wenn Sciller in Wallen- 
ſteins Tod Buttler jagen läßt, er reije jtehenden Fußes 

ab nach Wien; wenn es bei Mufäus heißt: wo du dich nicht 

jtebenden Fußes fortpadft, fo ſieht man deutlich, daß die 

eigentliche Bedeutung diefer Wendung völlig verblaht fit. 

197) »3ch habe ... oft Ges 

legenbeit gehabt, dieje Auf— 
fajjung durhaus bered- 
tigende Tatſachen feſtzu— 

ſtellen (Deutſche Revue vom 

3.1900, November, ©. 241.) 

107) Ich habe . ... oft Gelegen⸗ 

heit gehabt, Tatjachen feſtzuſtel⸗ 

fen, die (melde) dieje Nuffaj- 

fung durchaus rechtfertigen (— 

als durchaus berechtigt erichei- 

nen lafjen). j 

Irreführung durch den Gebrauch des mit einem Saupts 

wort verbundenen Mittelworts. Noch ſchlimmer folgende 
Süße aus Zeitungen: »Er antwortete, daß er in einer Reihe 
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von jüdifhen Nehtsanmwälten für die Gegenpartei ge- 
führter Prozeffe vermwidelt worben jei.e »Hervorragenden 
Deutichen Zohannesburgd war es gelungen, biefe mit 
den Berhältniffen entjprehenden außerordentlihen 

Koften unterhaltene Schule zu Anfehen zu bringen.«e Auch 

zwei Mittelwörter Hintereinander können den Leer irreführen, 

wie in dem Gabe von Marianne Nigg (Zum Gedächtnis an 
rich von Lichtenftein S. 20): »Die Einwohnerjchaft hatte 

ſich bereits feftlich gefleidet verfammelt.« Beſſer: — in 
feftlicher Kleidung veriammelt. 

Bücherſchau. 
Auguſt Engelien, Grammaäatik der neuhochdeutſchen 

Sprache. 5. Auflage, herausgegeben unter Mitwirkung von 

Dr. Hermann Janpen. Berlin, Wilh. Schulges Verlag, 1902. 

VIII u. 619 ©. Preis 5 .#. 

Das Vertrauen, weiches das gediegene Engelienihe Handbuch 
nun fchon vierthalb Jahrzehnte genieht, verdient es in diejer 
neuen Auflage in erhöhtem Mafe. Hermann Jantzen hat naments 
lic) der Laut= und Woribildungslehre eine Faſſung gegeben, die 
dem Stande der heutigen Forſchung in allem Wejentlichen ent- 
ſpricht; nur find die Angaben über die Ausſprache innerhalb der 
Mundarten und Sandieaften mehrfach; zu allgemein und namentlich 
$. 8 beim langen e die Untericheidung zwiichen geichlojiener und 
offener Ausiprache gar nicht vermerft. Man merkt an vielen Stellen 
des Buches die nachbejiernde Hand, und jelbit in der Saplchre, für 
die jett allein moc eine etwas entichlofjenere Erneuerung zu 
wünjchen bleibt, find zu dem freilich immer noc überwiegenden 
älteren Sprachgute manche Beiipiele aus Neneren und Neujten, 
voran Motte, hinzugefügt worden. Jedenfalls ift das Werl ein 
hiſtoriſch⸗ ſyſtematiſches Handbuch der neuhochdeulſchen Sprache, 
wie wir es von gleicher Vollſtündigleit in der Behandlung alles 
rein Srammatiichen bei gleichem Umfang kaum noch einmal haben. 

Bei der Fülle des behandelten Stoffes kann es nicht anders 
fein, als daß man in —— abweichende Auffaſſungen haben 
tann. 8.66 iſt die Regel über das Dativse durchaus willkürlich, 
am meiſten ber erjte Abſatz, ebenſo $. 122 die Bevorzugung von 
derjelbe in Beziehung auf Sadıen, und 8. 127 bie —X 
Unterſcheldung zwiſchen helfen und koſten mit dem 3. und dem 
4. Falle. $. 107 durfte dem Infinitiv nicht auch die zeitliche 
Bejtimmtheit abgejprodyen und $. 111,1 Säpe wie: »das wäre 
bejjer weggeblieben, beſſer bewahrt als beklagte nimmermehr als 
Beiſpiele für prädifatives Partizip angeſprochen werden, wie denn 
auch $. 117 ein ganz gleicher Sap »Lange geborgt iſt noch nicht 
geichenfte als Beiipiel für Verwendung des Bartizips als Infi- 
nitiv fteht. Auch einige Buntte, bei denen der Wunjch nad) einer 
anderen geſchichtlicheren Auffaffung der Grundfragen der Saplehre 
rege wird, will ich doch nicht verſchweigen: in $. 137 ſchon bie 
Überichrift: »Bräteritumsiorm des onjunftiv ftatt einer Präfens- 
form des Indikativ⸗, zumal da aud) Formen der Vergangenheits— 
ſtuſe überhaupt mit einbegriffen werben; 8. 143 die Bezeichnung 
der Umfehrung nach und als jprachwidrig; 8.149, 10 die Auf⸗ 
faflung ſolch natürlicher und früherer Fügungen, wie: »An was 
verlangt ihr daß ich glauben jol?« als Abweichungen von einer 
— doch erſt jüngeren — Normalſorm etwa derart: »Wovon verlangt 
ihr, da ic daran glauben fol?« Ganz ähnlich iſt es, wenn 
$. 1500 die Nebenjüge, die der Form nach Hauptiäße find und 
nur durch den Ton untergeorbnet werden, oder gar die Nenns 
form bei jehen und hören durch Wegfall von daß erklärt oder 
wenn $. 153, 1,1 in »Was mid) friert« eine Vertretung von 
wie durch was behauptet wird. Namentlidy ijt aud) die Behand» 
lung des Konjunktivs der abhängigen Nede in 8. 135, wie in 
den Süßen mit als ob, als wenn nicht ausreichend. 

Zu bedauern ijt, dab in der Rechtſchreibung vielfach jeßt 
verbotene Formen noch zum Ausgangspuntte der Beſprechung 
genommen, alfo wie die herrichenden behandelt find. Ich habe 
mir nur angemerft: ©. 35 betriegen, ©. 37 fieng, gieng, 
hieng; Mirte; ©. 41 Nifaire, ©. 42 ergepen, ©. 43 bie 
Nufführung von giftig, 5. 45 die Anſetzung von Leim jtatt 
Lehm an eriter Stelle, S. 59 die Angabe, daß die Screibung 
zwiſchen SHellebarde und Hellebarte noch ſchwanle, S. 303 bie 

alleinige Anjführung von Wecije und S. 311 die Schreibung Juda. 
Die Form Hülfe fehlt überhaupt. 

Vom Standpunkte des Sprachvereins endlich bliebe zu win: 
ſchen, dah guten deutichen Fachausdrüden, wo fie gefunden und 
ring eworden find, mehr Raum gegönnt, und nicht von 

elation, Attraktion, Trajeftion, auriliarijchem Gebrauch 
u. dgl. geiprodyen würde. Immerhin, noch einmal jei es gelegt, 
wollen wir uns durch dieje Ausfiellung an der form bie Freu 
am ſachlichen Gehalt des neuen Engelien nicht verderben lajjen! 

Zwickau. Theodor Matthias. 

D. Behaghel, Der Gebrauch der Zeitformen im kon— 
junttivifhen Nebenfag des Deutjhen. Waderbom, 7. 
Schöningh, 1899. IX u. 2166. 440.4 

Über dieſes Buch, das eine für die Sprachlehre wichtige Frage 
geſchichtlich behandelt, bringt das mit der Februarnummer zus 
Be Bene Beiheft 22 einen ausfüprlichen Bericht von 

au eiſch. 

Muſterbeiſpiele zur deutſchen Stillehre. Ein Hand— 
büchlein für Schüler von Prof. Dr. DO. Weiſe. B. G. Teubner, 
Leipzig. 1902. 20 S. Preis 0,80 .4. 

Das Heftchen verfolgt denſelben Zweck, wie die unter der 
Überichrift: »Zur Schärfung des Sprachgefühlde in diejer gi 
ſchrift veröffentlichten Sätze. Während aber hier die ſtiliſtiſch 
mangelhaften Säfte voranftehen und das, was Anſioß erregt 
Pe Sperrdrud hervorgehoben wird, wird bei Weife, der nur 
für Schlller ſchreibt, das Faljche dem Auge gar nicht vorgeführt, 
fondern nur das Wichtige in Gegenjag zu Sinnverwandtem ges 
bradt und dadurch berausgehoben. Jn erſter Linie find eine 
Reihe Schwierigkeiten der Sapfügung behandelt, aber auch aus der 
Formenlehre und aus der —— iſt einiges anhangsweiſe 
aufgenommen, was erfahrungsmähig oft verfehlt wird, Das 
Ganze ift recht zwedmähig eingerichtet. Jede Doppeljeite zerfällt 
in drei Spalten, deren erjte möglichſt klurze Sätze allgemeinen 
Inhalts bringe: Das Wort, auf dad es antommt, ift durch 
fetten Drud hervorgehoben. In der zweiten Reihe fteht die in 
den Eäpen liegende Regel, und die Gegenfeite endlich bietet 
eine weitere MNeihe von Beilpielen, die z. T. Dichtern ents 
nommen find. 3. ®.: Er las ein Buch, das mir gefiel. Er 
lad den Tell, was mir gefiel. Er las alles, was ihm gefiel. 
Negel: Das Nelativum »was« fann nur auf einen ganzen Sat 
oder ein fächliches Jürwort und Eigenfchattäwort bezogen werden. 
Andere Beilpiele: Das Befte, was er gefchrieben hat, ift fein 
Werk über Cäſar; hoffentlich lehrt Ihr bald gefund zunüd, was 
ich euch von Herzen wünſche; was darüber ift, das ijt vom libel; 
was die heulende Tiefe da unten verhehle, das erzählt feine lebende 
glückliche Seele; das Haus, das du gefauft hajt, ift ſchön; das, 
was du gefauft haft, fit ſchön«. 

Hit auch nicht zu erwarten, daß durch die Kenntnis diefer 
Negeln allein der Stil verbefjert wird, jo dienen die hier zus 
jammengeftellten Beiſpiele doch zur Abwehr des Falſchen und 
laſſen fih, wie ich aus der Erfahrung beitätigen kann, mit Urs 
ſoig verwenden. 

Sifenberg, S.-A. Mar Erbe. 

Johannes Pöſchel, Tajhenbud der deutſchen Nedt: 

fhreibung. Xeipzig 1902, €. E. Pöſchel. geb. 1.4. 
Wenn es fchwer ift, zwifchen den bisher erſchienenen Wörter 

büchern zu wählen, da fie im großen und nanzen doch gleidhartig 
find, jo bat der Meine Pöſchel etwas vor allen voraus, was gar 
viele veranlafjen wird, gerade nach ihm zu greifen. Wer nicht 
oder nicht mehr imftande ift, die mandherlei Negeln im Gebädtnis 
zu behalten, wird wünſchen, ein Büchlein darüber zu befipen, 
das leicht im der Tafche geführt werden fanı. Das trifft bei 
dem zierlichen Pöſchel zu, er hat zur Not in einer tiefen Weiten 
taſche Platz. Die Heine Form war möglich durch Beichränkung 
auf dad Notiwendige, von dem aber kaum etwas fehlen dürfte. 
Die Regeln des amtlichen Buches find nach Möglichkeit zufanmen: 
gezogen und verftändlich gemacht. Kühn, aber vom hochdeutjſchen 
Standpunft aus unanjedtbar ift, daß eine Begründung der 
Schreibung mit j oder $ gar nicht verjucht, ſondern einfach gefagt it: 
mit | fchreibt man 5. 8. rafen, Wefen, mit z.B. Straße, aufer. 
Die Bezeichnung hartes und weiches 8 ift, id) muß darauf be— 
Stehen, für die große Mehrzahl der Oberdeutichen ganz unvers 
ftändlih. Der feite Standpuntt des Verf. in diefer und änlidyen 
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Fragen ift für mid) ein befonderer Grumd, ihn zu empfehlen. Ich 
merde fünftig nicht mehr ohne den Kleinen Pöſchel in ber Taſche 
unter das zweifelnde Volt gehen. 

Würzburg. O. Brenner 

Die deutſchen Kojenamen mit ihren Bollnamen. Bon 
Dr. Joſeph Sanneg, Brof. Deuticher Verlag, Berlin SW IL, 
Preis 50 Pi. 

Den zahlreichen Kofeformen und Verlürzungen, in denen viele 
der altdeutichen Namen fich allein fertgepflanzt haben, bat der 
Verſaſſer die verihiedenen urjprünglihen Bollnamen hinzugefügt, 
aus denen jene entjtanden fein fünnen, und fie zu deuten ver: 
fucht. Hierin liegt der Hauptzwed der Heinen Schrift. » Wenn der 
Namengebung jeitens der Baten von jeher ein Geſchent an das neus 
getaufte Kind folgte, fo fünnte es heutzutage, wo der Sinn ber 
meiften deutichen Taufnamen dem Wolfe entfremdet ift, feine 
Itebere und Föftlichere Gabe geben, als wenn e8 über den Sinn 
feines eigenen Namens aufgeflärt wird.« Zu diefer Aufllärung 
hätte freilich auch die —** ber zur Namenbilbuntg vers 
wendeten Stämme und ihrer Bedeutungen gehört, wie fie 
Khulls Namenbüclein (Verdeutfhungsbücher des AU. D. S. IV) 
enthält. Die Leſer diefer Zeitfchrift, die im Dei diefes Büd- 
leins jind, wiffen, wie ſchwierig umd zweifelhaft die Deutung der 
alten Namen oft iſt. In vielen von ihnen, wie in den auf 
sland ober Sburg gebildeten, läht fich ohne fanite Gewalt ein 
Hinweis auf irgend eine perjönliche Eigenſchaft faum finden; auch 
die durch Umkehrung andrer Namen oder aus je einem Beſtand⸗ 
teile zweier Namen neu gebildeten, ebenfo die, deren beide Be— 
jtandteile dasfelbe oder Ähnliches bedeuten, oder die aus zwei 
Tiernamen zufammengejegten an die Vermutung nabe, daß 
unfere Vorfahren felbit bei der Bildung einzelner Namen auf die 
Entſtehung eines deutlihen Sinnes feineswegs immer jo bedacht 
waren, wie es meiſt vorausgefegt wird, jo Far fid auch in der 
fejt umgrengten Geſamtheit der Wortflämme, die fie zur Namens 
bildung verwendeten, ihre Sinnesart widerfpiegelt. Sanneg bat 
auch joldye dunklen Namen frei und phantaftevoll gedeutet tie 
ildegund »Kampf und Srieg habend und hoffentlich auch bes 

tehend«e oder Bernulf »iwie ein Bär fich wehrend und wie ein 
Wolf beim Angriffe. Die Freiheit und Mannigfaltigfeit jeiner 
Deutungen mögen noc folgende Beiipiele —— Hum⸗ 
fried »eines Rieſen Frieden oder Sicherheit genießend«, Sieg— 
fried »durch Sieg Frieden jchaffend«, Woljried »mit Wölfen 
oder wie gefürchtele Wölfe Frieden habend«, Nidyfried »den Reichs- 
frieden wahrende, Altfried »den alten, bewährten Frieden habend 
und erhaltende; Dietgar »den Vollsſpeer habend«, Diethelm 
»das Bolt beſchirmend und beihütend«, Dietland -des Volkes 
Land habend und befchüpend«, Dietmuda »dem Volle Mut 
macend«, Diethild mit dem Volle vereint lämpfend«, Dietbald 
»im Bolfe dreijt oder Tühn unternehmende, Diethard »beim 
Volle ſtarl oder ausharrend«e. Mögen aud manche diefer Deu— 
tungen dem, was unjere Vorfahren beim lange folder Namen 

den baben, ziemlich nahe fommen, ein wijjenjchaftlicher 
Wert lann ihnen nicht beigelegt werden. Indeſſen erhebt darauf 
der Bf. wohl auch feinen Anſpruch. Er wollte eben nur durch 
den Nachweis der Deutungsmöglichteit die alte Namenmelt dem 
Volle näher bringen und durch feine Schrift, die fich ſelbſt als 
»Matgeber bei der Wahl eines Taufnamend« bezeichnet, vaters 
ländiſch gefinnte Eltern aufmuntern, »den beutichen Kindern, 
wenn nicht alle, jo doch wenigstens den Rufnamen deutich zu 

lene. In diefen Sinne ift dem feinen, mwohlieilen Buche 
der befte Erfolg zu wünſchen. : 

Halenſee. A. Rudolph, 

Seitungsihan. 
Aufſähe in Zeitungen und Beitichriften. 

Die Wahl einer Gemeinſprache. Bon H. Schuchardt. 

Beilage zur Münchener Allgem. Zeitung 7. Oft. 1901’), Nr. 230. 
Der Aufjap beichäftigt fich mit den Ausführungen des Franzofen 

Michel Bröal (vgl. die Revue de Paris vom 15. Juli 1901), die 
fi) wieder an eine Flugſchrift von Chappellier (Une nouvelle 
solution de la question de la langue universelle) anſchließen. 

1) Der nachfolgende Bericht ift aus einem Verſehen über ein 
Jahr liegen geblieben. Str. 
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n biefer wird ein Vertrag zwilchen England, den Vereinigten 
taaten und Frankreich empfohlen, demzufolge in den beiden 

Staaten englifher Zunge der Unterricht des Franzöſiſchen, im 
Frankreich der des Engliſchen in den Schulen zwangsweiſe eins 
zuführen wäre, und zwar bis zu gewiſſen Volksſchulen der Großſtädte 
berab. Die Deutſchen, jo heißt es weiter, würden ſich um ihres 
Handels willen der ſchon beitehenden Übermacht des Englifchen 
und des Franzöſiſchen unterordnen. Mit Recht bemerkt Schuchardt 
dazu, daß das Deutfche bei einer ſolchen Übereinkunft als gleich- 
berechtigt neben den beiden anderen »Weltiprahen« behandelt 
werben mühte. Sein Volk, jo führt er aus, iſt auferhalb feiner 
ſtaatlichen Grenzen in folder Anzahl und Ausdehnung verbreitet 
tie die Deutihen. Noch andere Völler werden eine ähnliche 
Berüdfihtigung verlangen. Auch bei Bröal® Erörterung der 
Frage, welde unter den Weltipraden als Gemeinſprache zu 
wählen fei, it das Franzöſiſche und das Engliiche zu gut, das 
Deutiche zu Schlecht weggefommen. Er meint ſchließlich, daß troß 
der befieren inneren Eignung des Engliihen als der einfadhjten 
und verbreitetiten Spradie, das Franzöſiſche den Vorzug ber: 
diene wegen der zahlreihen anderen Romanen und weil auch 
Slaven und Deutiche diefer Sprache befonders kundig ſein. 
Au Gunſten des Zwecks denft Bröal ferner an willlürliche Ver— 
einfachungen des Franzöſiſchen.) Troß alledem wären natürlich 
bei einem folchen Übereintommen die Landsleute des Herrn Breal 
fehr im Vorteil. Bei jeder mehrländiſchen Berfammiung würden 
die Franzofen ihren Standpunft mit größerer Schärfe, Klarheit 
und aljo weit wirkſamer vertreten lönnen als die anderen, da fie 
ſich ja ihrer Mutterfpracdhe bedienen würden. Much das Volls— 
bewußtfein der übrigen würde dadurch ſchwer geſchädigt werden. 
Überhaupt ift es, wie Schuchardt richtig einſieht, unmöglich, 
durch einfache Übereinfunft eine der Icbenden Sprachen für den 
angegebenen Zweck zu beitimmen. Wenn Bröaf felbjt darauf 
hinweiſt, daf bei dem immer mehr bervortretenden Vollsbewußtſein 
auch andere Völker auf jpradjlichem Gebiet Gleichberechtigung mit 
den genannten verlangen werden, jo Tſchechen, Magyaren, Ru— 
mänen, Napaner ufiv., fo ift dem zu entgegnen, daß die Bedeutung 
einer Sprache von dem in ihr Geeifieten abhängt. Hierin liegt über- 
haupt der Kernpunft der ganzen Frage. Eine Sprache aber, in 
der jo Großes auf literariſchem mie wiſſenſchaftlichem Gebiete 
geleiftet worden fit, tie in der deutichen, läßt fich nicht zu 
— anderer beiſeite ſchieben. Schuchardt ſchließt mit der ſehr 
eherzigenswerten Mahnung, daß auch wir Deutſche und mehr 

als bisher im Verlehr mit dem Auslande unſerer Mutterſprache 
bedienen mögen, wie es andere Völler mit ber ihrigen tun. Cine 
Bemerlung jei noch hinzugefügt. Sehr bezeichnend iſt es, wie 
fih bei der ganzen Frage die beiden Franzoſen verhalten im 
Gegeniag zu dem deutichen Profefjor Diels, der ſich ja auch mit 
bem ®egenitande beiaht hat. Jene fuchen ihrer Mutterfprache die 
enticheidende Nolle zuzuweiſen, dieſer gab ohne mweitere® auf 
Kojten des Deutſchen dem Engliihen ben Vorzug. (Vgl. Zeit— 
ichrift 1899, &. 251. Meittierweile hat das Prof. Diels freilich 
in einem von der Deutichen Nevue 1900, S. 45ff. veröffentlichten 
Auflage: » Das Problem der Weltiprache« als ein Mihverftändnis 
feiner früheren Kundgebung binzuftellen verſucht. Aber dieſe 
fonderbare Auslegung war augenscheinlich nur für ſolche Leſer be— 
rechnet, die feine erfte Nußerung felber nicht fennen. Der Heraus- 
geber.) 

Eijenberg. Rich. Müller. 

Interejje und Bürgerlihes Geſetzbuch. Vom Ober: 
verwaltungsgerichtsrat Dr. Schulgenjtein. — Deutſche Juriſten⸗ 
zeitung Nr. 22 vom 15. November 1902. 

Das vieldeutige Allerweltswort »nterefjee iſt jchon mwieder- 
holt auf feine Erjebbarkeit Hin geprüft worden. Die Geſetzes— 
und Rechtsſprache bat ſich diejes Eindringlings bislang nicht er- 
wehren fünnen. Das Preußiſche Allgemeine Landrecht gebraucht 
das Fremdwort zwar nur vereinzelt und auch nur in einer bes 
ftimmt umjchriebenen Bedeutung ($. 286 I, 11), aber die fpäteren 
preußiichen und deutichen Geſehe, namentlich die neueren, haben 
ihm immer mehr Eingang verihafft, und im Bürgerlichen Geſetz 
buche fommt es nicht weniger als 70mal vor. Schultzenſtein bat 

- 1) Für das Deutiche madıt in demielben Sinne freilich höchſt 
wirnderlihe Borihläge Martin Schulze: Das Deutihe als 
Beltipradye. Berlag von Galvarı, Berlin. 
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nun nachzuweiſen gefucht, dat; das Wort »ntereffe« im Bürger: 
lichen Beiegbuche jehr wohl hätte vermieben werden können. Folgt 
man feinen Earen und eingehenden Darlegungen, jo fann der 
Glaube an die Unentbehrlichfeit ded Wortes in der Geſetzes⸗- und 
Rechtsſprache nicht mehr aufrecht erhalten werden. An der Faſſung 
des Bürgerlihen Gefegbudhs iſt num freilich nichts mehr zu ändern, 
aber die künftige Gefehgebung wird die wertvollen FFingerzeige 
Schultzenſteins nicht unbeachtet lafjen dürfen. Zu wunſchen wäre 
auch, daß ſich die Richter von ihrer ſonſt erflärlichen und gerecht- 
fertigten Neigung, fich im jchriftlichen und mündlichen Ausdrucke 

ichft der — bes Geſetzes anzupaſſen, nicht verleiten laſſen 
möchten, den Gebrauch des Wortes »nterefjee im der Gerichts— 
ſprache zu verewigen. 

Marienwerder. Julius Erler. 

Die Schriftleitung (Berlin NW52, Paulſtr. 10) ftellt die 
obigen und früher hier genannten Aufſätze — nit die 
bejprodenen Bücher — gern leihweije zur Verfügung. 

Aus den Smweigvereinen. 
Magdeburg. Der Sprachverein hielt am 19. Januar jeine 

erfte Sipung im neuen Jahre ab. Der Vorfigende, Profeſſor 
Knoche, wies in den einleitenden Worten auf den Wert der 
Sprade für die Erhaltung des Bollstums, fowie auf ihre einigende 
Krajt g enüber den zerjeenden Erjheinungen in unjerm jtaat- 
lichen Yeben pin Sodann hielt Neltor Friemel aus Dittfurt 
einen ſehr feinfinnigen Bortrag liber Heinrih Heine ala 
(griihen Dichter, Die Gegenjähe in feinen Dichtungen, auf 
denen auch die Verſchiedenheit ihrer Beurteilung berußt, juchte er 
aus Heine Leben und Werden zu erklären und nachzuweiſen, 
daß Heine eine Neihe gedanfens und formichöner Lieder geichafien 
bat. Eine lebhafte Erörterung ſchloß ſich an den mit er 
Beifall aufgenommenen Vortrag, ebenjo an bie Bemerkungen, 
die ber Boripende über die Frage gab, warum wir mit »Bate« 
auch das »Patentinde bezeichnen, neben der Huld des Fürſten 
von der Huldigung durch das Bolt ſprechen, und »lehren« und 
»lernen«e jo vielfach verwecjelt wird. Landgerichtsrat Glaſe— 
wald bradite Beobachtungen über den Ausfall der Fallbeugung, 
über Wendungen wie »mit Geift, mit Ernſt« u.a. vor. Der 
Borfipende forderte dringend zur Borausbeftellung des Inhalts— 
verzeichnifies der Vereinszeitichrift auf, deſſen Nutzen und Bes 
nugung Oberlehrer Philippſon an einem Beifpiele erläuterte. 
— Der biäherige Borftand wurde unter Anerkennung feiner 
Tätigfeit wiedergewählt. 

Marburg a. d. Drau. In der Dezemberverjammlung hielt der 
Borfigende, Dr. A. Mally, einen Vortrag über Marburger 
Vornamen. Er warf die beiden Fragen auf: Wodurch wurde 
man in neueiter * jo häufig veranlaßt, Unterſuchungen über 
die Vornamen unjrer Jugend anzuſtellen? und: Welche Beweg— 
gründe veranlaſſen die Eltern zur Wahl der Namen ihrer Kinder? 
und antwortete auf die erjte, daß die Unterſuchungen über die 
Vornamen der deutichen Jugend die Aufmerfjamfeit darauf lenlen 
wollen, deutichen Kindern auch deutiche Namen zu geben. Auf 
die andere Frage aber zählte er die verichiedenen Gründe auf, 
welche die Namenmwahl beeinfluſſen (religiöje, Bequemlichkeit, 
Namen der Eltern, Taufpaten, Landesherren, berühmter Männer 
und Helden der Romane, Schauſpiele und Open, Nahahmung, 
Mode ujw.). Sierauf wurden die Vornamen der heuer und im 
vergangenen Jahre die jtädtifchen Kindergärten Marburgs be- 
ſuchenden Kinder hinfichtlih ihrer Häufigkeit und des Verhält- 
niffes der fremden zu den beutjchen beiprochen und jchliehlich die 
Eltern aufgefordert, auch bei der Namengebung ihrer Kinder ihres 
völfifhen Sinnes eingedent zu fein und die bdeutichen Namen 
zu gerechten Ehren zu bringen. — Bei der nun folgenden Welh: 
— ſprach Fräulein Emma Rößler ein Gedicht, und 
während die Lichter des Tannenbaumes entflammten, fangen 
mehrere Fräulein und Herren ein ſtimmungsvolles Weihnachts— 
lied. Die Verteilung der Weihnachtägaben, mit welcher der 
Berein feine zahlreich erfchienenen Mitglieder bedachte, ſchloß die 
bübiche Feier. 

Marienwerder. Am 12. Dezember v. I. fand die erfte Winter- 
fipung ftatt, in welcher der neu ernannte Schriftführer des Vereins, 
Oberlehrer Dr. Rojenftod, von dem Vorfigenden, Oberlandes- 
gerichtsrat Erler, eingeführt und begrüßt wurde Nach Er: 

ledigung des geſchäſtlichen Teiles erfreute Verwaltungsgeridits: 
direltor Dr. von Kehler die Verſammlung durd die Borlejung 
eines ungedrudten humoriftiichen Lehrgedichtes: »Die Kunſt bes 
Vortrages« von dem Geheimen Baurat Guftav Reicert, 
das zu lebhafter Erörterung Beranlafjung gab. 

Münden. In der eriten Monatsverjammlung dieſes Winters 
(den 10. November) ſprach Univerfität&profeffor Dr. Munder, 
der erite Vorſihende des Zweigvereins, über den Kampf gegen 
die Ausländerei in der deutſchen Dichtung um 1700. 
Er führte aus, daß Philipp von Zeſen in unvernünftiger Weiſe 
gegen bie Fremdwörter, —— gegen die Lehnwörter anlämpite, 
aber freilich auch durch Einführung guter, vorher nur ſelten ge— 
brauchter deutſcher Wörter (Schaubühne, Vollmacht u. a.) wohl: 
tätig wirkte, während Logau als einfeitiger Puriſt und doch wieder 
als Gegner der Sprachgeſellſchaften eine Zwitteritellung einnahm. 
Die PRrojaiter (Moicheroih, Schupp, Chriftian Weile, Grimmels— 
haufen) jeien gegen die Fremdwörter meiit in einer mit Fremd⸗ 
wörtern geſpidien Sprache aufgetreten. Thomafius befämpfte die 
Gelehrienfprache, meinte aber, man dürfe franzöfiiche Wörter ges 
brauchen, da die Franzoſen das gebildetite Volk feien. Wernide 
eiferte gegen die franzöfijchen Wörter in Predigten. Auch in dem 
Borläufer unfrer großen Lyriker, in Chriſtian Günther, erfland 
ihnen ein er. Erläutert wurden die Ausführungen durch 
ergögliche Proben aus den Werfen der genannten Schriftiteller. 
Den Schluß des Vortrages bildete eine Schilderung der ſprach⸗ 
lihen Wirkiamfeit Leibnizens. Er plante die Gründung einer 
deutichen Sprachgejellichajt (Akademie), welche die alten Dent: 
mäler der beutichen Dichtung ſammeln fowie ein deutſches Wörter- 
buch und eine deutjche Sprachlehre herausgeben jollte. Die deutiche 
Schriftfprache, meinte er, jolle fid) aus den Mundarten, naments 
lid) auch aus dem Plattdeutichen bereihern; anderfeits aber ber 
hauptete er, zum Musdrud abgezogener Begriffe reiche die 
deutfche Sprache weniger aus. — Zu Beginn der zweiten Monats: 
verfammlung, die am 15. Dezember jtattfand, gab der erfte Bor: 
fipende feiner Freude darüber Ausdrud, daß der Zweigverein 
Münden nun wieder im Gejamtvorjtande vertreten jei, da dieler 
Brof. Brunner zu jeinem Mitglied gewählt habe. Hierauf ipradı 
Privatdozent Dr. von der Leyen Über die Sagen von Thor. 
Thor, jo führte ber Vortragende ungefähr aus, fit der Bott des 
Wetterd, feine Waffe, der Hammer, ift der Bliß. Da der Lands 
mann ganz vom Wetter abhängt, mußte Thor der Gott deö Yand- 
mannd werden. Im Norden jtellie ji der Bauer ganz unter 
den Schutz Thors und betrachtete den Gott vornegmlic wegen 
feines unabläffigen Kampſes gegen die Rieſen, d. 5. bie dem 
Bauer feindlihen Naturmächte, als feinen treueiten Freund. Diele 
große Verehrung des Thor erſchwerte die Einführung des Chriftens 
tums in hohem Grade. In den Sagen und Liedern wird Thors 
Kraft gepriefen und bewundert, aber auch verſpoltet, weil der 
Geiſt ſeine Stärke nicht fenft und bändigt. Später werben, 
namentlich in Märchen, viele Züge auf ihn übertragen, die ihm 
urſprünglich fremd waren. Zum Schluß wies der Vortragende 
darauf bin, dak man die Götterfagen eines Volkes vor allem aus 
dem Geift diejes Volkes verfiehen und ſich bemühen folle, fie in 
ihrer Entwidlung zu erfennen; man möge ſich hüten, fie mit Hilfe 
neuerer Märchen umd Sagen finnbildlid) zu deuten, und es vers 
meiden, zuerft die Sagen verwandter Völter zum Bergleich berans 
zuziehen und aus den gefundenen Ahnlichtelten das Wefen des 
heimatlichen Gottes zu erichliehen., — Am 12. Januar hielt Pros 
fefior Richard Deye einen Vortrag über feinen Yandsmann und 
Freund Hermann Allmers, der, 92 Jahre alt, am 0. Wär 
1902 auf feinem Bauernhof Er Rechtenfleih aus dem Leben ſchied. 
Allmers wurde nad feiner Wirkiamkit als führender Vollsmann 
und Dichter geichildert; eine Reihe ſehr hübſch vorgetragener Ge: 
dichte brachte der ziemlich zahlreich erihienenen Zuhörerichaft das 
Weſen des fernigen und zugleich feinfühligen Frieſen näher, ber, 
Bauer und hodhgebildeter Schriftiteller zugleich, ſich namentlid) 
durch jein »Marichenbuche und jeine »Römiihen Schlendertage« 
rühnilichſt befannt gemacht hat. Die Univerfität Heidelberg ver- 
lieh ihm den Doltorbut. Seine Bildung eignete er fih zunädit 
im Hanfe dur gute Privatlehter an, dann ward er Bauer, 
ſpüter machte er Studien in Bremen und wurde von bem Sohne 
der Charlotte Buff mit der deutſchen Yiteratur befannt gemadtt, 
aber noch als reifer Mann ging er hinter dem Pfluge. Setm Lied 
von der Rudelsburg dichtete er, während er Ochſen auf der Zand- 
ſtraße trieb. Einen großen Teil jeines jpäteren Lebens brachte 
er auf Reifen zu. — Unier Vereinds und Borftandsmitglied 
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Dr. Sulger-Gebing wurde an Stelle des verfiorbenen Wilhelm 
Her zum Profefjor an der technifchen Hochſchule in Münden 
emannt. 

Stuttgart. Wie alle unfere Berfammfungen der legten Belt, jo 
erfreute ji der Vortragsabend Ende November eines jtarfen Be— 
ſuchs, auch von Gäſten, jo daß mancher, der im Saale und Meben: 
faale fein Bläpchen mehr fand, an der Tür umfehren mußte. Der 
Vorſihende Dr. Oskar Hauſer, widmete zuerst warme Gedächtnis— 
worte dem kürzlich verstorbenen Eduard Hiller, einem der beiten 
ihwäbifcen Dichter der Neuzeit, defien Leben und Dichten er im Mai 
vorigen Jahres in einem Bortrage dargelegt hatte. Hierbei wurde 
der Überzeugung Ausdrud gegeben, daß die Pflege der Mundart 
u ben ne des Spracvereins gehöre. Dann wurde bas 

ort dem Meifter der ungebundenen ſchwäbiſchen Mundartdichfung, 
dem Berfafjer der » Schwöbagichichte«, Dr. Richard Weitbredt, 
erteilt zu einem VBortrage über »Mundart und mundartliche 
Dihtunge, der mit großem Beifall aufgenommen wurde. Der 
Redner zog zwar ben Kreis möglichit weit, ſprach aber befonders eins 
gehend von der ſchwäbiſchen Mundart und Dichtung. Er bezeich- 
nete es als einen bejonderen Vorteil de3 Mundartdichters, daß 
ihm das Kleid defjen, was er darjtellen wolle, volljtändig ges 
geben jei, jo dab ihm zwiſchen Inhalt und Form fein Zwieſpalt 
entitehe. Sodann mwiderlegte er jchlagend die Anficht, ala ob die 
Mundart leicht in das Nohe und Gemeine verfalle und nicht fähig 
jei, die feinften Gefühle auszudrüden. Auch vom ſprachlichem Geſichis 
puntte aus wurde die Mundart betrachtet umd von dem eigentlichen 
Schwäbiichen das fog. »Honoratiorenichwäbiich« geſchieden, endlich 
wurden die Feinheiten der Unteriheidung und die Mannigfaltige 
feit der Lautgeftaltung mit Beijpielen belegt. Beſonders anziehend 
wurde der Vortrag durch bie in ihm eingejtreuten Proben aus 
ben Mundartdichtern, welche Karl Weitbredyt, der Bruder des | 
Vortragenden und Mitherausgeber der »Schwöbagſchichte ⸗ (der= 
ggiliger Rektor der Tehniihen Hochſchule), vortrug. Nach dem 

ortrage ſprach noch der Borfigende über bie Verdeutſchung der 
Theaterjpradhe und machte Vorſchläge, welche die Zuftimmung ber 
Verſammlung fanden. 

Tilfit. Am 2. Januar hielt Oberlehrer Dr. Günther Saal: 
feld aus Berlins Friedenau in dem hiefigen Zweigverein einen 
Vortrag über Gujtav Freytag und fein Berdienjt um 
das Deutſchtum. Der Verſammlungsraum war geüllt. Im 
anderthalbftündigem Vortrage jdilderte der Redner Guſtav Freyſa 
und deſſen deutſches Empfinden und deutſche Art, vorzüglich 
den Ahnen. Der Vortrag, geiſtreich und formvollendet, ſeſſelte die 
Zuhörerſchaft von Anfang bis zu Ende. Aus Anlaß des Vor— 
trages find dem hiefigen Zweigverein zwölf nene Mitglieder beis 
getreten, auch ift der Beitritt weiterer Mitglieder zu erwarten. 
Herrn Dr. Günther Saalfeld gebührt unjer herzlichſier Dant. 

Brieftaften. 
Herrn R...., Hamburg Der Name Rocholl iſt ebenfo 

wie Rochholz, Rokohl und Rohkohl wahrſcheinlich zurüchzu— 
führen auf Rochold (Rockwald), d. h. etwa im Schlachtruf (hrok) 
gewaltig. EN. 

Ham H.M...., Weimar. Cie weilen auf ein gutes vers 
altete8 Sprichwort bin, das in Wanderd Spricwörterlerifon die 
Form hat: »Ein Nährpfennig, ein —— und ein Not: 
pfennig machen einen guten Wirte und führen dazu als Gegen- 
jtüd em anderes au, das ſich auf dem Innendeckel der Egenolif- 
ſchen Sprihwörterfammlung der Großherzoglichen Bibliothek in 
Weimar von einer Hand der zweiten Hälfte ded 16. Jahrhun— 
derts eingetragen findet: »Nehrpfenig, ehrbfenig, und 
gerpenig, anuge zu bdiefem Leben. Dieje zweite Faſſung iſt 

Shalb nicht glücklich, weil » Nährpfennige und > Behrpfennig« 
gleichbedeutend find. Der eriten jehr nahe fteht die in Nörtes 
Sammlung verzeichnete: »Drei Pfennige muß ein guter Hauss 
vater haben: einen Zehr⸗, Ehr- und Notpjennig.« Heute 
iſt das Schöne Wort wohl faum mod) lebendig. Bei älteren Schrift- 
ftellern aber finden jich nicht felten Wendungen, die mehr oder 
weniger das Gepräge eines Sprichwortes haben, zum Teil in 
etwas abweichender Form. Wir entnehmen dem Sanderäjcen 
Börterbuche folgende Stellen: »einen Zehr:, Not: und Ehrens 
pfennige (Scriver, Seelenihap); »die drei Piennige, worauf 
unfre Vorfahren ſich jo viel zu gute taten und die der Luxus ber 
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Enfel jo ſorglos verjchwendet, der ordentliche Jehrpfennig, der 
Spars und der Notpfennige (Mufäus, phyfiognomifche Reifen 
4, 295); »in das Haus eines waderen Bürgers gehören brei 
Biennige: der Bottespfennig für die Armut, der Notpfennig 
für die unfichere Zukunft, der Ehrenpfennig redlicher und ge 
treuer Sitte« (Spindler, Vogelhändler von Imſt 2, 236). — Mit 
Recht nehmen Sie Anfiog an dem »MNationalarboretum« des 
Dr. Died in Zöſchen. Eine » Baumicule« oder einen » Baums 
garten« ald »Arboretume zu bezeichnen, verrät wenig Geſchmach; 
und wenn das Unternehmen noc jo groß angelegt, noch jo vors 
nehm iſt, durch einen deutichen Namen wird es ficherlich nicht ge— 
ſchändet. Aber zugegeben, der Beſiher habe jeine Baumfchule 
durch eine Art Eigennamen von anderen unterſcheiden wollen, 
was will er mit »nationale jagen? Beldränft er jich wirklich 
auf Bäume, die im Gebiete der deutichen Nation vorfommen? 
oder will er nur der deutichen Nation förderlich jein? Wir ge— 
jtehen, wir fünnen uns nidyts Rechtes darunter denten. Sollte 
ihm vielleicht der Nationalpark der Amerikaner vorgeſchwebt haben ? 
Das weitbelannte und anerfannt vortrefjlice Unternehmen würde 
als jchlichte Zöſchener »Baumichule« o. ä. jicher ebenjo berühmt 
und wertvoll jein wie ald »Nationalarboretum«. 

Herrn J. . . Stuttgart. Die Mehrheitsiorm von »Schurz« 
lautet in der älteren Sprache durchaus »Schürzer, wie Luther 
1. Mof. 3,7 geichrieben hat. Stieler (1691), Kramer (1719), 
Steinbady (1734) und noch Sanders führen nur die yoım »Schlirge« 
an, und das verlangen aud) Duden und Erbe, Doc Herricht 
heute die umlautlofe Form »Schnrje« vor, wie aud) die durch 
geiehene Bibel an jener Stelle jchreibt. Wir fügen uns dabei 
aber nur auf perfünliche Erfahrung. Belege für die Form »Schurze« 
vermögen wir bis jept nicht beizubringen. Das Grimmſche Wörter- 
buch bemerkt ausdrüdlih: »Aus neuerer Zeit fehlen Belege für 
ben Blural«. 

Sem W...., Neuern Unter ⸗-Klipperſchulden« verficht 
man Schulden, die jih nadı und nadı aus Klleinigleiten anſammelu. 
»stlipperne fleht im Ablaut zu »tlappern« und bezeichnet, 
wiesfläpperne, eine bellere Abichattung davon, ein verfleinertes 
»Happern«. Nun wird »Häppern« in mitteldeutichen Mundarten 
gern von mehr jpielendem Arbeiten gebraucht (gegenüber bem 
lauten, erniten »lappern« des Handwerts) und weiter übertragen 
auf Borgänge oder Handlungen, die nicht in flottem Zuge vor 
fich gehen, ſondern langjam, almählih, in einzelnen, Heinen 
Stößen, Rucken od. dgl. Ein Wagen, der ſich mühlan fort 
bewegt, »Häppert fo hin«; eine Mühle, die nit genug Waſſer 
oder Wind hat, »Häppert nure. So jagt man.weiter: »es fläps 
pert mure, um langiames Eingehen von Geldern zu bezeichnen, 
»jein Geld verfläpperne (niederd. »verllipperne) heißt: es 
für Nleinigleiten oder Wertlofes ausgeben. Daher dann das 
mitteldeutfche »Nläpperichulden« in dem oben angegebenen 
Einne und ebenfo »Slipperihuldene, das nebſt »Klipp— 
ichulden« und ⸗»Klapperſchulden« auch norddeutich it. Über 
alle diefe Wörter und andere begriffsverwandte gibt Hildebrand 
— Wörterbuche, beſonders unter »Häppern«, Auss 

nit. 

Herm K. A. v. B. . . Wien-Nußdorf, Wenn auf Sp. 281 
d. vor. Jahrg. zu leſen iſt: »ſo wären ihm ſolche Mißgriffe und 
Geihmadlojigkeiten nicht umtergelaufen«, fo iſt das fein Verſehen, 
fondern guter Sprachgebraud. In dem Sinne von »dazwiſchen 
vortommen« wird »ünterlaufen« auf dem eriten Beitandteile 
betont und trennbar behandelt, alio: »e& laufen viele Fehler 
unter, es find Fehler untergelaufen«. So jagt Leſſing: »dah .. 
einige Fehler . . mit untergelaujen finde. Es ift wohl nur jüd- 
deuiſch⸗ öjterreichifche Sprachgewohnheit, dieſes wie andre ähnliche 
Wörter untrennbar zu behandeln und alſo zu jagen: »es unter- 
laufen Fehler, es find Fehler unterläufene Da aber die uns 
trennbaren Zufammenjegungen im allgemeinen zielend (tranfitiv) 
und vielfach in übertragenem Sinne gebraudt werden, bier aber 
eine ziellofe (intranfitive) Bedeutung vorliegt und die ſinnliche 
Anihauung noch fühlbar ift, jo empfiehlt es fih, das Wort 
trennbar zu verwenden. Dagegen: »die Jäger unterläufen den 
Nuerbahne Ebenſo z. ®.: »er hat mic mit feinen Beſuchen 
überläufen«, aber: »das Maß ift übergelaufen« (und nicht, wie 
K. F. Meyer, Nov. 2, 100, jagt: »das Maß wäre ſchon früher 
überlaufene, wohl nach mundartlihem Gebrauche der Schweiz). — 
Die Verwendung der Form »Verkurft« für »Berlufte in eimem 
Erlafie der Kaſſerin Maria Therefia entipricht ganz der auf 
Sp. 201 des vor. Jahrg. mitgeteilten Bemerkung Ehmellers, 



daß »Werlurjte im bayeriichen Schriftgebrauche jehr gewöhnlich jet. 
Das Wort hat ſich fogar jtellenweife einer ftarten Vorliebe zu ers 
freuen gehabt, wie man aus einer und von Herrn cand. phil. Kl. 
Löffler in Göttingen nachgewieſenen Buchftelle erfennen lann. Karl 
Heinrich Ritter von Lang erzählt nämlih in feinen Memoiren 
(Braunicweig, Pieweg, 1842) von bem BPräfidenten Maxi— 
milian Emmanuel fyıh. v. Lerchenfeld in Ansbach, defjen Kanzlei— 
direltor er war, daß diefer die Konzebte revidiert habe, um Ber: 
luſt durch Verlurſt zu erſetzen. Lerchenfeld war 1778 in Ingol: 
ftadt geboren, iſt 1817 bayrifcher Ayinangminifter geworden und 
1843 gejtorben, Ob die Wortform »Berlurjte wohl heute noch 
irgendwo lebt? 

Ham W.H...., Mailand. Die freiheit, die ſich Jahn 
in der auf Sp. 250 d. vor. Jahrg. angeführten Stelle geftattet: 
»bis zur Liebe wunderfühem Wonnelaut«, fann nicht gebilligt 
werden. Es iſt nicht zuläjftia, den Wesfall »dere mit dem 
vorangehenden »zu · in ein »zure zu verichmelgen. — »titeratur« 
und »literariſch · find nach der neuen Nechtichreibung mit einem 
t zu fchreiben. Daran ändert der Umftand nichts, dab, mie es 
allerdings der Fall ift, von den Laleinſorſchern littera für bie 
befiere Screibung erflärt wird. — Zu der befannten Nedensart 
»einem die (uriprünglich: den) Leviten lefen«, die von der früheren 
Eitte herſtammt, den Geiftlihen in gemeinjamer Verſammlung 
einen Abjchnitt aus der heiligen Schrift, befonders aus dem dritten 
Buche Mofis, dem liber leviticus (über die geiftlichen Pflichten), 
vorzuleien, führen Sie als italienijches Gegenftüf an die beſon— 
ders in Morditalien häufige gleichbedeutende Wendung: leggere 
le vite oder la vita (wörtlich: die Lebensbeichreibungfen] lejen), 
die fich aus dem entjprechenden Brauche, die Lebensgeſchichten 
von Heiligen vorlefen zu laſſen, herleite und in jpöttlichem Sinne 
die Bedeutung entwidelt babe: laut verkünden, was einer für 
Wunder und verbdienjtlice Werfe vollbradht hat. Ihre Meinung 
aber, das deutſche ⸗Leviten cleſen)« fei dem italienijchen »le vite« 
entnommen und vollstiimlich umgedeutet, dürfte fich nicht halten 
laſſen. Eher wäre wohl eine Entjtellung des italienifchen le vite 
aus (il) levita denlbar. Aber beide Redensarten fünnen auch 
volljtändig unabhängig von einander fein. Man müßte jchon die 
Geſchichte der Ausdrüde quellenmäßig verfolgen, um bier zu einer 
einigermaßen fiheren Eniſcheidung zu kommen. 

Ham 9.E..., Berlin. Die Bezeihnung arme Nitter« 
für ein gewiſſes Gebäd iſt jedenfalls ein jcherzhafter Auedruch, 
mit dem die Speije als Soft armer Nitter gefennzeichnet werben 
follte, und entſiammt wohl den Zeiten, wo es gewiß manchen 
armen Nitter gab, der den Mangel an Fleiſch durch gebadene 
Semmeljdnitten zu erſetzen juchte, oder dem es wenigſtens ſpöt⸗ 
tiſch angedichtet wurde. »Arme Rittere gelten als ein ärmliches 
Ejien, und »arme Ritter backen« iſt geradezu ein volfstümlicher 
Ausdrud für »Not leidene, der noch verſtärit wird Durch den Zu— 
jap »in Elendsfette mit doppelfinniger Beziehung des Wortes 
»Elende. Die Übertragung der Perfonenbezeihnung auf das Ge— 
richt ſelbſt hat Segenftücde in den Ausdrüden »Landläuiere (eine 
Art Wafjermus), »Landjägere (in Süddeutichland eine Art Würſte) 
v. a.; auch »Bilchof, Kardinale und ähnliche Beziehungen gewifjer 
Getränfe reiben fi bier an. 

Herm E. 8. F. . . . Graz. Gegen die Faſſung »ich wuhte, 
daß er kommen würde · iſt nichts einzuwenden. · Die Vorftellungs- 
form (Konjunktiv) in Inhaltſützen ih überall da am Platze, wo 
der Gedanke nicht als wirklich, jondern als vorgejtellt bezeichnet 
werden joll. Hier aber kann der Gedanke ser wird fommen« 
gar nicht als wirklich Hingeftellt werden. Denn die Ausſage »ich 
wußte, daß er kommen würde« feht voraus, daß der Erwartete 
bereit8 angetommen ift; das »tommen werden« lann aljo jet 
nicht mehr ala Tatjache, fondern nur als früher oder bisher Ge— 
dachtes gefaht werden. Dies iit überall da der Fall, wo nad) 
einer Vergangenheitsjorm (wußte · ein juturifcher Gedanle folgt, 
der inzwiſchen zur Tatſache geworden iſt. Alſo nicht gut: »ich 
wußte, daß er kommen wirde, Wohl aber: »ich weiß (glaube uſw.), 
dak er fommen wird. Man follte überhaupt in der Verwendung 
ber Nusjagemweifen a ald man es gewöhnlich heute 
ift. Bol. auch Jahrg. 1900, Sp. 339— 340. — Der heutige 
Sprachgebrauch, wenigſtens der Norddeutihen, macht zwiſchen 
nur und »bloße, fo viel wir ſehen, feinen begrifflichen Unter— 
ſchied. Das jüngere »blofe macht dem »mure faft überall den 
Rang ftreitig. Doc, herricht »nur«e in manden verblaiten Wen— 
dungen, wie »wer nur immer« u. ü., durchaus vor. Außerdem 
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erſcheint nur · wohl immer edler als »blofe. Wir verjtehen es 
beöhalb, wenn Ihnen der Satz: »was habt Ahr bloß aus ihm 
gemadt?« (im Hartlebens »Ehrenwort«) auffällt. Indes der 
lebendigen —— die doch hier zum Ausdrucke lommt, 
muß dieſe Verwendung des »bloße —— werden. Aber 
für ſchlechthin beſſer Halten auch wir die Faljung: »was habt ihr 
nur aus ihm gemadht?«, wie nach Ihrer — der Süd⸗ 
deutſche allein jagen würbe. — Sie vermuten ganz recht, daß der 
Ausdrud »umgebend« aus den —— der Poſikutſche ſtammt, 
die von A nadı B fuhr und nad) furzer Raſt nach A zurücklehrte. 
Früher fagte man dem entiprechend volftändig: »mit umgehens 
dere oder aud) »mendender Bojte und »poftwendend«e. Für unjer 
heutiges Sprachgefühl haftet an dem Worte jedoch nur der Begriff 
»ichleunigit, joforte. Trotzdem empfiehlt es ſich, jenen Gebrauch 
nicht ins Ungemeſſene auszubehnen, ſondern auf jolche Fälle zu be= 
fchränten, in denen die urfprüngliche Bedeutung noch durchſchimmert, 
aljo z. B. »auf einen Brief umgehend antworten« u. dgl. Wenn 
aber ein Gericht das andere erfucht, den Heugen N. »umgehend 
zu vernehmen«, jo möchten wir das nicht empfehlen. In dem 
Safe ber Operette »Der Zigeunerbaron«: »ich habe dad Pferd 
bejtiegen und bin umgehend wieder herabgefallen« iſt wohl eine 
lomiſche Wirlung beabfidytigt. 

Herrn €. 8. ..., Rafjel. Beſten Danl jür Ihre freundliche 
Mitteilung zu Sp. 299 d. vor. Jahrg., daß »znftredene (= in die 
Nichte gehen) und »Auftredeweg« (= Richtweg) in Kaffel und 
weiterer Umgebung ganz allgemein gebräudlich find. Ihrem 
Wunſche, das Werbreitungsgebiet jener Ausdrüde fennen zu 
lernen, jchließen wir uns an, bitten alfo die verehrten Vereins— 
aenofien um gefälige Mitteilungen über das Vorlommen des 
Wortpaares mit möglichit genauer Bezeihnung der — 

Herm Oberft v. 3... ., Wiesbaden. Die Verwendung des 
Wortes einer ald unbeftimmtes Fürwort für jemand ftammt aus 
dem Mittelhochdeutichen. Heute ijt der Gebrauch allerdings aus 
der Schriftſprache und wohl auch der gemählteren Umgangsiprade 
ſtark zurüdgebrängt und nur in voltstümlicher Rede noch breit 
entwicelt: '$ war einer, dem's zu Herzen ging, wenn’ einem zu 
wohl wird, unfer einer hat’3 nicht fo aut, das lann einen ſehr 
verftimmen, da brat' mir einer 'nen Stord, es muß eins von 
euch gleich auf die Poſt geben: das find ſolche Redeweiſen. Der 
Gebrauch gehört zu den Eriheinungen, in denen 9. Wunderlich 
eind der weſentlichen Merkmale des »Spradjlebens in der Munb- 
arte erblidt, nämlicd) die Neigung zur Unbeftimmtheit bes Aut 
druds. Vgl. Wiſſ. Beiheite 3. Reihe S.61. ae Saalfelds großem 
Inhaltsverzeichnis lann man jept ſolche Dinge leicht aufjpliren). 
Wie ausdrudsiählg aber und ſtimmungsvoll diefe Unbeitimmtheit 
verwendet werden fann, zeigt z. B. jehr deutlich der befannte Er— 
auf des über feinen Freund PBomucelstopp ſchwer verftimmten 
Onlels Bräjig der Fru Paſtern gegenüber (Stromtid I ©. 88): 
Frau Baftern, woans foll einer da& nennen, wenn einer mit 
einen fich zehn Jahr dagdäglich geprügelt bat, wenn einer mit 
einen fich virzig Jahre gedußt hat, und einer begegent einen benn 
und einer redt einen denn an unb einer wird den von einen 
gelieet ?« 

Herren ®...., Dresden und E. &d...., Düren. Wenn 
der Dresdner Anzeiger in einer amtlichen Nachricht die ſtarke 
Mehrzahlform Gendarme (Stadtgendarme) bildet, jo weicht das 
zwar von dem gewöhnlichen Schriftgebraud; ab, der entweder bie 
Gendarmen, alio ſchwach, oder gar Gendarmes vorzieht. Ber- 
mutlich bat aber der Berfafjer diejes Erlaſſes feiner unbejangenen 
Sprechweiſe nachgegeben; denn in der Tat iſt diefe Bildung »Ddie 
Gendarme« im Vollsmunde üblich, wenn nicht ander&wo, jo doch 
ſtellenweiſe in Mitteldeutichland. Vielleicht lehnt ſich da für das 
Sprachgefühl des Ungelehrten der »Schandarm« — jo ſpricht man 
diejes natürlich heute nicht mehr anfechtbare, aber in der Sprache 
dod) ganz unverdaute Wort aus — mit feiner Abwandlung einfach) 
an ben ⸗»Arm« an. Einen Grund, der unferer Sprache jeden- 
fall® ganz amgemefjenen flarten Abwandlung entgegenzutreten, 
wühten wir nicht. Etwas anders liegt die Frage nad) der Mehrzahl: 
form des Wortes Huvert, Hier ift die frangöfiiche Bildung mit 8 
(Gouverts) bis jept wahrſcheinlich noch nicht jo ſtark abgelehnt 
worden wie bei der heute wenigjtens in der Mede fait jchon vers 
alteten Form »Gendarmed«. Der Eindeutihung des Wortes, wie 
fie in der neuen Schreibung Kuvert beginnt, tut man aber 



einen weitern Dienft, wenn man die Mehrzahl, wie in volls- 
tümlicher Weife längit üblich it, unbedenklich ⸗Kuverte« bildet. 
Diefer Form geben denn aud Erbe, Matthiad, Wende und Sar- 
razin in ihren Wörterbühern und J. Polorny in einer Schrift: 
»Uber die Einfhräntung des S der Mehrzahle enticyieden den 
Vorzug. Freilich ſcheint und Ihrer Meinung entgegen das Be- 
dürfnis biejes Fremdwortes jehr gering, da der gut deutſche 
Briefumschlag, aud kurzweg Umfchlag, fich mehr und mehr feit- 
jegt und einbürgert. 

Herm 9. ©...., Dresden. Die in der Dezembernummer 
02, &p. 352 gelegentlih erwähnten Petits fours find nicht über- 
haupt »Hleines Badıverk«, auch nicht wie man wohl vermuten fünnte, 
ein Sammelbeqriff für mehrerlei, jondern eine ganz bejtimmte Art 
eines Heinen Gebäds in Paplerſchüſſelchen. Diele Belchrung wird 
danfend angenommen. Für Ihre weiteren Bemerkungen kann ich, 
der Herauögeber, das nicht verſprechen. Es fit fein Vergnügen 
getadelt zu werden, aber jehr nüßlich fann es jein. Dann muß 
man aber mit dem Tadel etwas anfangen können. Gie legen mir 
nun nahe, daß der Wert der Heitichrift dringend ber Steigerung 
bedürfe, und jehen ihn bisher dadurch beeinträchtigt, daß ſich 
neben ausgezeichneten Aufjägen aus der Feder von Fachleuten 
Beiträge fänden von mehr oder weniger unterrichteten Laien über 
Gebiete, die fie keineswegs beherrichten, ja man jehe immer und 
immer wieder in der Zeitfchrift mit fröhlicher Ungebundenheit 
Sachen behandelt, von denen die betreffenden Herren nichts ver— 
ftünden. Diefes harte Urteil lönnen Sie doch durch den einzigen 
Fall der Petits fours felbit nicht für hinreichend begründet halten. 
Sicht einmal als ein befonders gutes Beilpiel dafür, mit »mie 
wenig Sorgfalt oft bei Berdeutjhungen« verfahren wide, 
dürften Sie ibn gebrauchen; denn an der Stelle fam es dem 
Verſaſſer ja überhaupt nicht auf die bejlimmte Verdeutſchung an, 
fondern er verjpottet nach Verdienſt die mit der Fremdwörterei 
oft verbundene Sprachunkennmis, wie fie fich bier in der beharrs 
lich falſchen Screibung Petit fours befundete. Aber wirklich 
ein gutes Beiſpiel bleiben auch die richtig geichriebenen Petits 
fours für die Zwedwidrigfeit vieler Fremdwörter. Dem Kenner, 
fagen Sie, bringe der ranzöfilhe ame jofort die Vorſtellung 
der bejtimmten Gebädart, Aa, doch nur ihm. Dem weiteren 
Belanntwerden muß ein Name hinderlich fein, der ausſchließlich 
im Fachkreiſe verftändlich, für den Außenſtehenden dagegen jelbft 
bei Kenntnis der Fremdſprache nicht einmal die Hare Andeutung 
einer damit gemeinten bejonderen Art enthält. 

Herm Dr. @...., Saargemünd u. $.®...., Marien: 
werder. Die Angabe über die Trennung anfanmengeichter 
Wörter auf Sp. 24 vor. Nr. enthält einen Irrtum. Nach Dudens 
Wörterbude S. X find die drei Wörter den-noch, Dritsteil und 
Mittag in diefer Weife abzuteilen, und aud Erbe aibt das 
8 40a ausdrüdlich an. 
Mitlauter zufammentreffen, müjjen fie bei Silbentrennung alle 
drei gejchrieben werden. Vielen Dank für die Berichtigung! 

Herm €. P. . . Auſcha. Das Wort Ansftänder iſt ung 
noch nicht vorgefommen, und da Sie den Zuſammenhang nicht 
angeben, jo fann man auch nur vermuten, daß e8 von Aus— 
ftand im Sinne von Streit ftamme, alfo einen am Ausſtande 
Beteiligten bedeute. Auch »Ausjtande ſelbſt hat ja in dieſem 
Rortfinne bis in die allerjüngite Zelt auker der Mundart 
(vgl. Schmeller, Bayeriſches Wibch. II 766: Austritt, Abjchied 
aus einem Dienft; Mahl bei ſolchem Anlaß gegeben) nur der 
Bergmannſprache angehört, V. Steinede in feinem jchönen Wuf- 
fape über die deutfche Bergmanndiprache (BZeitichr. 94, 166) glaubt 
ſogar die Kölnifche Zeitung nennen zu können als Bermittlerin, 
die bei beftimmter Beranlajjung vor etwa zehn Jahren das Berg: 
mannswort für Streit der Gemeinipradje zugeführt habe. Sicher 
verdankt es erjt dem Wettbewerb mit dem in den ſechziger Jahren 
aus Amerifa eingedrungenen engliichen Fremdworte jeine große 
Verbreitung, und lehrreich iſt, wie ſich dem urſprünglich weiteren 
Begriffe des Wortes (— Dienjtaustritt überhaupt) im Laufe der 
Beit verengend dad Merlmal der Gemeinſchaft, der Teilnahme 
vieler zugejellt hat. Merkwlrdig ift »Musftande = Austritt aber 
auch noch, weil darin, wie aud bei Einjtand, einftehen und ab» 
ftehen von einem Unternehmen, die alte Bebeutung von stün, stän, 
d.h. sfich flellen, treten« bi heute fortdauert. Mittelhochdeutich 
fonnte man z. B. vom Roſſe und ins Fenſter ſtehn. — Ob 
Schwarmgeiſt eine gute Verdeutihung für Chaupdinift wäre? 
Warum nicht; «8 fommt auf den Zuſammenhang an, und über 
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ſehen dürfte man natürlich nicht, daß dem Lutherſchen Worte die 
Beziehung auf das Nationale oder Völkiſche nicht imewohnt. 

Herm S. ©...., Dfendeit. Auf Sp. 293 bes Dftober- 
heftes ift die übermäßige Ausdehnung des Kommagebraudes 
erwähnt worden mit dem Zuſatze: »In Bayeın hat man dem 
Verſuch gemacht, damit aufzuräumen.«e Das bezieht ſich, worüber 
Sie Auftlärung wünſchten, auf den $ 32 des amtlichen — 
Regelbuches (Munchen, Oldenbourg). Danach fällt der Beiſtrich 
weg vor: und (überall), ſowohl — als auch, weder — noch, nicht 
nur — fondern aud, teils — teild, bald — bald, oder, ent- 
weder — oder, vor unvolljtändigen Bergleihungsfäpen, auch oft 
vor vollftändigen, wenn fie enge mit dem Hauptjag verbunden 
find, vor: zu, um zit: ohne zu, ftatt zu, als zu mit Infinitiven 
(foferne nicht die Llberfichtlichleit ded Satzganzen einen Beijtrich 
fordert). 

Herm F. 8... ., Hörde und N. N. ..., Dreileben. 
Bon faufmännlicher Fremdwörterei fann hier natürlich nur ges 
nannt werden, was bei dem jtarfen Wettbewerb um ben Preis 
der Abjonderlichfeit doch einer beionderen Auszeichnung wert 
fheint. So empjahl F. Ortner in Dortmund Chice aparte 
Weihnachts-Chosen, und in der Anzeige einer Teppichausitellung 
bon 9. Gerſon, die auch fonit viel Geſchick beweiſt, deutſche 
Worte zu umgehen, lad man von einer »außergewöhnlichen Dcca= 
fion in Band: Delorationen«. 

Ham JEW...., Bonn Bas ein Boxkalf iſt, fönnen 
wir ze ebenjowenig fagen, wie Sie boxkalf oder boxcalf in 
den Wörterblichern, Murray eingeſchloſſen, gefunden haben. Biel- 
leicht Hilft ein Lefer, damit Sie Ihren Sohn über dad Wejen 
feiner Boxlalfſchuhe väterlih aufllären fünnen. 

Herrn B. . . . Dresden. folgende Etilprobe teilt der 
Dresdner Anzeiger vom 17. Oft. 1962 aus einem bei Schuiter & 
Löffler erſchienenen VBüchlein von Urthur Seidl, »Moderne 
Dirigenten«, mit. Es wird eigenartig genannt; man prüfe: »Er 
ift vor allem ein außerordentlich feintühliger, überaus geihmads 
voller Orcefterführer [dev Dresdner E. von Schuch ijt gemeint], 
voll Caprice und Epik, Verve wie Elan, dazu mit einem 
ausgeprägten Organ für dem rein ſinnlichen Klangreiz begabt. 
Charme und Ejprit halten fich bei ihm in eminenter Weile 
die Wage. Wie nun fon diefe Talente alle auf den Sübd- 
länder binmweifen, fo auch deutet der temperamentvoll draufs 
gehende Entbufiasmus, der fich bei ihm im einer eigentüms 
lich) jpirituellen Belebtheit zumeijt äußert und nicht jelten wie 
ein flotter Durchgänger in den pridelnden Rhythmus übermütig 
iprudelnder EChampagnerlaune ausfclägt, wiederum auf eine 
Grundlage hin, in welcher romaniſches Naturell ganz entichieden 
vorwiegen muß.« Bon einem anderen Buche desſelben Berfajjers, 
dejien Wert der Beurteiler E. H. des genannten Blattes im 
übrigen hoch einfhäpt, wird dem Leſer voransgefagt, daß er dem 
oft verzweifelt umftändlichen ſprachlichen Stil der Aufjäpe manch 
ingrimmigen Seufizer widmen werde. 

Herm K. B. . . . Wien. Im Stadtpark zu Kaffel ift nach 
einer Anzeige der Kafjeler Allgem. Zeitung vom 25. Dezember 
an ben Wbenden der Weihnadytstage zum Schluß nad) einem 
Militärtongert immer Chromatikekatractapoikile vorgeführt 
worden. "Has muß was jehr hübſches fein. Einem dunteln 
Serlchte nach ſoll der Eintritt unentgeltlich geweſen jein für 
jeden, der das Wort fünfmal hintereinander ſehlerlos ausiprechen 
fonnte, und wer den Sinn verjtand, hatte alle vier Voritel- 
lungen frei. 

Geihäftliber Teil. 
Der Zweigverein Rathenow it erloſchen. 

D. Sarrazin, Borfipender. 

Die Bereindmitglieder empfangen mit diefer Zeitichriftnummer 

das 22. Willenfhaftlihe Veiheft 

kojtenlos. Inhalt: Goethe und die deutiche Epradje von Prof. 

Dr. Friedrich Kluge; Über Sprache und Ausſprache von Prof. 
Dr. Ostar Brenner; Wieland als Sprachreiniger von Dr. W. Feld⸗ 

mann und Prof. Dr. Paul Pietih; Buchbeiprehung von Paul 

Bietich, 
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Soeben ift im Verlage von Wilhelm Ernſt & Sohn, Berlin W66, Wilhelmitrafe 90 erſchienen: 

Wörterbuch für eine Dentiche 

Ginheitsidhreibung 
von Otto Sarrazin. 

Der Verfafier, der ald Vorfipender de3 Allgemeinen Deutſchen Sprachvereins jeinerzeit an den behördlichen Borberatimgen 
über die neue deutſche Nechtichreibung teilnahm, bat ſein Wörterbuch auf Grund der amtlichen „Regeln für die deutſche Recht— 
jhreibung nebje Wörterverzeihnis“ bearbeite. Während das amtlidie Verzeichnis aber befanntlic) eine Unzahl von zugelafienen 
Doppelihreibungen aufweilt, enthält Sarrazind Wörterbuch für jedes Wort unr eine Schreibweife, die der Verjaſſer 
unter Wahrung des Grundſaßzes möglichjter Lauttreue, Folgerichtigkeit und Einfachheit nach einheitlichen Geſichtspunkten fefigeitellt 
bat. Das Wörterbuch bietet dem Benußer die ihm zweifelhafte Echreibung alfo unmittelbar und überhebt ihn jeder Wahl und 
Qual. Daß den Anforderungen der Sprachwiſſenſchaſt überall ftreng Rechnung getragen iſt, dailir bürgt der Name des Verſaſſers. 

T Bogen 8°. Breis geb. 0,80 .#; bei Beitellungen von 25 Stück an je 0,70 .%. Gegen Einiendung des Betrages erfolgt 

pojtfreie Zujendung durd die Gropiusfhe Bud- und Kunſthandſung, Berlin W66, Wilhelmftraße 90. 

Narzer Loden A gr 7, _Usambara-Kaffee 
wasserdicht Von 20,140 

Kameibanrloden, Loden- 77 Plb. 4 1,—, 1,20, 1,40, 
— 7* —— * 1,60, 1,80, 2—. 

ce "Tampa | ZN %S Brasilianischer Honig gen. \ . 
Damenloden von 1,50 4, Bid. „#4 1,—, aus: 
Berrenloden von 8 an, [202] a —2** 
55 von 12, das — ſchließlich Glas. 

ntel von DOM 
Vroden u. Breislifte frei. — 

i iM \ flieferant Er te 
Louis Mewes, mM N N ©. PA > Saliers u. Bid. „A 0,95. 

Blankonburg, Harz, Nr. 116. | . E ©r Stat. dohen 
* une Den d. Großberjens v. Kola-Likör 
oben»«Epezlals . Medtenburg » Ettwerlt. 5 1 &it.-Flaichen 4 2,—. 

bad Salzschlirf "prunnen 1 Scupt- und Berfandgersäft: HD DO» n 300 
Rheumatismus, Steinleiden. 3erfinC., Jerufalemerfir. 28. N 
Ankündigungen desBades, ein Hoft Arztlicher Er. A 2,- und 2,20. 

ee — — — Kamerun- Schokolade rane! ung zur ’ ’ Berlin, Leipsineritenfie 61. € we] ohne das Bad zu besuchen und ohne Berufs- Edlufrabe Ib Bid. „4 1,20, 1,60, 2,20. 
störaung, in der Heimat des Kranken mit grossem Erfolg vorgenommen u Santitrahe * 
werden kann, werden kostenfrei versandt d die Bade-Verwaltung. [204] | ei Alt Moabit 121. Kolonial- Zigarren 

rer 57, or ; [7 Breslau, Trebniperitrahe 2. dv. M 4-25 das Hundert. »fälrer Mein wein , gelundu. billig: Ziiäwein 45 d, Dresden. Yahnsachie 8. 15) das f 
> * Notwein von Burgunderreben 80 5 Rahel, Hobenzoflernitrafie 40. Zahlreiche 

j. 18it.im Faß von MLit. an. Preisliſte über 60 Sorten z. Verfügung. | ! Gene 7ar00 Anerkennungsihreiben. 

Wie die Harmonie⸗Geſellſchaft in allen ihren Beröffentlihungen Wiesbaden, Gr. Burgirrahe 18. Preisliste Kostenfrei. 
und Drudjachen auf Reinheit der Sprache hält, iſt fie noch mehr be= | 
forgt für die Neinheit ihrer Weine. Die Geſellſchaſt (geqr. 1816), die | — - — — 
über 200 in Speyer wohnende Mitglieder der erſten Geſellſchafts- are en 
tlaſſen zählt, darf auf volles Wertrauen Anſpruch erheben. [128] Dr. H. Schuſters Anterrichtsanſtalt. 
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3 3 B - &ini.-# ‚»r fipengebt, Dbertert. beftanben Harmonie-Geſeſſſchaft, e. V., Speyer am Rhein. an gr sehen. "EM 
u Ü. E . alle Gum, -Sllaffen u. a. Sttzengebl. ofen dadurch Ehre 
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ernjthafte Angelegenheit wurbe, wenn fi; die Jugend ihr lebhaft 
5u Rlopftods Gedächtnis. zumandte, eben die Jugend, die ſich durch Gottſcheds pedantijche 

r 14. März; 1803. Breite mehr abgeftogen als angezogen fühlte. 

Ungefüg und ſchwer, wie eine Eiche, »die dem Orlan ficht« Können wir auf diefem Gebiete nur von einer mittelbaren, 

— ihr Wipfel erhebt fi ernft und groß im vollen Mondesichimmer; | wenn aud gewiß nicht umnbebeutenden Einwirfung Klopſtocks 
ein tiefes Rauſchen weht uns von ihr aus der Vorzeit grauen | Ipreden, jo Hat feine fünftleriiche Geftaltungäfraft in feinen 
Tagen entgegen — fo fteht Klopſtock vor uns: ernft, rein, tief, | Dichtungen dauernde Spuren der Liebe zur deutſchen Sprache 
das Höchſte wollend, und wenn auch wehmütig und weich, fo | binterlaffen. Denn ernſt, wie feine Dentart, voll tiefen Gefühls, 
doch niemals im Beſihz der gefällig fpielenden Anmut, die anderen | wie feine Empfindungsweife, ift auch feine Sprache. Bei dem 
Dichtern fo leicht Eingang verfhafft hat. heutigen Anlafje darf id von den gewaltſam Fühnen Neuerungen 

Wenn er ſich auch in feinen Oden als einen »Lehrling der | abſehen, die fein Bürgerrecht in der Sprache der deutſchen Dichter 
Griechen« einführt, fo tt doch das unverbildete ftarfe Naturgefügt, | gewonnen haben. Aber wir, die wir ein Jahrhundert nad 
die tiefe im Evangelium gegründete Frömmigkeit, das ungemein | Goethe leben, vergefien leicht, was wir Klopſtock auf biefem Ge— 
febhafte Bewußtſein von dem Wert und der Bedeutung des | biete verdanken. Das ift nicht wenig. Er bat der Sprache 
deuiſchen Vaterlandes, der deutſchen Dichtung und Sprache das, | neue Kraft und ber Dichtung neuen Glanz verliehen, indem er 
was den Gehalt feiner Dichtungen ausmacht. vielen gewöhnlichen Worten durch die Stellung und den Gebrauch 

So wenig ihn gelehrte Studien in den Stand jegten, die | einen befonderen Gehalt gab, indem er eine ganze Reihe neuer 
wahre Entwidlung der deutichen Sprache zu erfennen, jo lebhaft | Wendungen einführte und endlich durch fein Beiſpiel den Jüngeren 
Hat er ſich doch mit allerhand ſprachlichen Fragen beſchäftigt. die Wege wies, wie fie an der Erhaltung und Bereicherung der 
In der Gelehrtenrepublit fuchte er u. a. den Wert der Buchjlaben | Mutterſprache mitwirten fönnten. 
und Laute zu beitimmen, ftellte er ferner etwas willfürliche Wie weiß er zunüchſt in ganz einfache Worte einen befonderen 
Negeln für die Rechtſchreibung auf und unterſuchte die verjchies | Wert zu legen! »Der Unſterblichen dauernder Wert füllt jedes 
denen Formen der Wortbildung. Gewiß dürfen wir ihm nice | lange Jahrhundert« (Lehrling 32). Mit »ftillem Emite« dankt 
als einen Gelehrten an die Spike der Männer ftellen, deren | er Gott (dem Allgegenwärtig. 105). »Freudiger Ernft« ſchwebte 
Forfchungen wir die genauere Kenntnis unjerer Mutterſprache um ihm (Wingolf, jüngfte Form, 3. Lied, 21). Ihm begeiftert 
verdanfen, aber — und das muß an biefer Stelle hervorgehoben | der Weliebten »heller Ernjt« (ebenda, 4. Lied, 19). Und in 
werden — die Liebe, die Verehrung für »Luther® Spradjee, fie | fraftvoll einfachen Worten ſchildert die englifche Muſe ihre deutſche 
Hat doch die Bewegung erſt eingeleitet und gefördert, welche , Genoſſin (Die beiden Mufen 30. 31): 
fpäter zu einem jo breiten Umfang anjchwellen, zu jo tiefgehenden »Diefen gehaltenen Mut, 
Forfchungen führen jollte. Dies ſtolze Schiveigen, diefen Blid, der 

Wie Klopſtoch in gewiſſem Sinne durdaus mit Recht als Freudig zur Erde ſich ſenkt, die kenn’ ich!« 
der Bater der fpäteren beutichen Vaterlandsdichtung bezeichnet | Die jchöpferiihe Kraft des Dichters aber offenbart ſich viel 

worden ift, fo wäre es undankbar, weil dem Künſtler die wijjens | wirfungsvoller, wenn er von ber »erdejernen« Pforte des Himmels 

ſchaftliche Durchbildung wie die planmäjige Gründfichkeit ab- | (Mbichted 4) oder von »trofilos durchweinten Mitternächten« 

gingen, ihm den Ruhm ftreitig zu machen, daß er mit ber | fpricht, oder wenn er fchildert, wie der »ernfte, richtende Mugen- 

ganzen Gewalt feiner Vegeifterung auf die Bedeutung umjerer | blid«e herannaht (Die beiden Muſen 37). Zartheit und Innigkeit 

Mutterjprache hingewieſen, dab er jeden, der fich geringichägig | verfündet des » Auges ftiliheiteres Lächeln und fein jeelenvoller 

oder zweifelnd über fie ausſprach, wie Friedrich II. oder ge | Blid« (Mn Fanny 13). Wie poetifch jchildert er dad Wejen bes 

legentlich Goethe, mit jcharfen Worten getadelt hat. Wefentlih | Naturgefanges, der >jeht mit dem Fyittigen der Morgenröte 

ihm, dem man als dem geieierten Enger des Meſſias überall | ſchwebt, Jeht in Wolfen gehüllt, mit des Meerd hoher Woge 

in deutjchen Landen eine tiefe Verehrung entgegenbradite, iſt es fteigt, Jetzt dem fanften Liedestanz Tanzt in dem Schimmer der 
zu danken, wenn die Pilege der deutichen Sprache für viele eine | ECommermondnadte (Hügel und Hain 37—40). 
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Diefe bichterifche Kraft verdanken feine Schllderungen und Ber- 
gleiche der Unmittelbarteit und Stärke feines Naturgefühle. Aus 
friiher Naturanihauung find fie geihöpft, umd für dies jtarfe Ges 

fühl und für dieſe frifche Anſchauung fand er zuerjt den oft durch 

feine Einfachheit überrafchenden, wunderbar wirlſamen Ausdrud, 

der für die Schönheit der deutichen Dichteripradhe bahnbrechend 
werden ſollte. So führt uns Klopſtoch — wie er ſelbſt am 

liebften im freien lebte — in die Dämmerung des Abends oder 

der Mondnacht, in den Wald oder auf den isipiegel des Gees, 

twie er »von bed Winterd werbendem Tage fanft erhellt wirde« 

(Eislauf 26). In SFriedensburg zeigt er uns den »ruhenden 
See«, deſſen Geftade, dicht vom Walde bebedt, »den jhimmern- 
ben Abend in der grünlihen Dämmrung birgte (Friedensburg 
17— 20), Am Walde liebt er das geheimnisvolle Duntel, das 
er in immer neuen Wendungen benennt. Im »Eichenſchatten « 
traf Hermann zum erftenmal Thusnelda (9. u. TH. 13). »Des 

ichattenden Waldes Wipfel neigen fih —« (Friedensburg 21) und 

mit fühnerer Wendung: »ſchattet · neben Stintenburg »des Sadjjen 

Walde (Sttbg. 17). Im Bürderfee (25. 26) nimmt die Au den 
Dichter und feine Freunde »in die bejchattenden fühlen Arme 

des Waldes« auf, und endlich wagt er hier die Zufammenjepung: 

»der Schattenwalbe (BI. 74). 

Am deutlichjten aber zeigt ſich die Herrichaft, welche ein Dichter 

über die Sprache hat, im bildlihen Ausdruck und im Gebrauche 

bes Beitworted. Daflir bedarf es bei Klopſtock fait nur eines 
Hinmweifes, fo zahlreich find die Beifpiele und jo einleuchtend. 

Der Flügel wird bald als bedender Fittich gedacht: »unter 
bem tweitverbreiteten Flügel der Nadte (Hügel und Hain 1), 
bald gebraucht, um eine fanfte Bewegung zu ſchildern: »Die 

Flügel der Morgenröte wehen« (Mein Vaterland 7). Noch zarter 

bewegen ſich »Lüfte, wie dieſe, ſo die Erb’ umatmen« (tote 
Clarifia 5). Das tiefe Verftländnis des Dichters für die Macht 

des Zeltworts in ber deutſchen Sprache läßt fich faft aus jeder 

einzelnen feiner Oben nachweiſen. So nimmt er oft ftatt der 

einfachen Peitwörter, die eine Tütigleit bezeichnen, zulammen- 

gejette, bei denen er bie Richtung ihrer Wirkung oder das Objelt, 
das Ziel binzufügt: Ein Wanderer, ber »Vach ihrer Umarmung 

hinmweint« (An Ebert, jüngjte Form 23). Die Freude »ergiehet 

fid) heller vom Auge Herabe (friedensburg 26). »Er jegnet dem 

fliegenden Geifte nach⸗ (Lehrling 21), mit frajtvoller Kürze end- 

lich: »Sein Antlig herrſcht den Sieg herbeie (Heinrich der 
Vogler 10). 

Welch eine Fernſicht geben die wenigen Worte: » Jet entw ölfte 
fih fern filberner Alpen Höh!« (Zürcherſee 17) Und unfer Geift 

fieht die ftille Bläue des Himmel! umjäumt von weißen Wolken— 

gebilden vor ſich: »wenn entwölft wallet der Mond« (Stintenbg. 
33). Wie weiß er ferner durch die Verbindung mehrerer Zeit: 

wörter den gewaltigen Eindruck wiederzugeben, den der Sturm 
vor dem Gewitter auf und macht: 

Nun ſchweben fie, raufchen fie, wirbein die Winde, 
Wie beugt ſich der Wald, wie hebt jich der Strom! 

Beſonders ift Hlopftod des Ausdrucks für das Erhabene mächtig: 

> Zürnft du, Herr, weil Nacht dein Gewand tit?«e Kurz vor dem 

Ausbruch des Gewitters ſchweigen die Winde und: »Langjamı 
wandelt die ſchwarze Wolter (Hrühlingsfeier P1). 

Dit hatten die Schweizer in dunkler Ahnung des Michtigen 

»Macdtwörter« gefordert. Hier war der Dichter erjtanden, der 

aus der Tiefe feiner Empfindung heraus ber deutjchen Dichtung 

nicht bloß einen neuen Gehalt, jondern aud der Sprache ein 

neues Gepräge verlieh. Die Formen des Ausdruds aber fünnen 

nur umgefchmolzen werden in dem Feuer eines tiefachenden Ge— 

fühls, und eine Neuprägung erhält fih nur, wenn fie von einem 

ichöpferifchen Geiſte ausgeht, der ein Ichendige® Verſtändnis für 

dad eigentümlihe Leben der Sprache hat. Indem Klopſtod 
Gedanten und Empfindungen voll reines Adels und marfiger 
Wucht zu einem Maren, kraftvollen Ausdruck brachte, wurde er 

ber Schöpfer der dichterij hen Rede. Chne Klopſtock iſt Gocthes 
Sprade nicht denkbar. 

Und der Dicjter des Meſſias fühlte genau, weſſen die beutiche 

Sprache fähig war. Auch der Deuriche der Gegenwart mag feine 
ftolzen Worte beherzigen: 

Daß feine, weiche lebt, mit Deutſchlands Sprache id 
In den zu fübnen Bettftreit wage! 
Sie tft, damit ich's kurz mit ihrer Araft es fage, 
An mannigfalter Uranlage 
Zu immer neuer und doch deutſcher Wendung reich! 

Flensburg. Fritz Graef— 

Der Einfluß des Schrifttums auf den Sprahihat. 

Ein Vortrag 

von O. Behaghel. 

Schluß.) 
Und wo nicht die Geſtalten des Dichters ſelber den aus 

früheren Dichtwerlen geſchöpften Namen tragen, wird vielleicht 

das andere Verfahren eingeichlagen, dab ein jolder Name im 

Titel des Schriftwerkes ericheint, gewiſſermaßen als Aushänge- 

ihild, der antündigt, was im Innern zu erwarten ijt. Cine Ge 

ſchichte etwa, die vom Zante zweier Geſchlechter handelt, trägt 

die Auſſchrift: Montechi und Tapuletti, ein KHünftlerroman von 

Schmitthenner die Bezeichnung: ein Michel Angelo. Want 

Janitichet Hat eine Erzählung geichrieben, in der fie ſchildert, 

wie ein hoheitövolles Weib aus dem Volke einen Angriff auf ihre 
Ehre mit dem Tode des Beleidigerd rücht; die Aufichrift lautet: 
Königin Judith. Ferd. von Saar hat einem mähriſchen Dori: 

idyll den Titel gegeben: Hermann und Dorothea, und Arthur 
Zapp berichtet das tragiihe Schidjal zweier beireundeter Offiziere 
unter der Überjchriit: Caftor und Polur. Die fliegenden Blätter 
vom 27. Mai 1900 ſchildern die Liebe von Dachs und Pintiher, 
die ein Heiner Bach voneinander irennt, unter der Bezeichnung: 
Hero und Leander. Goethe bat die neue Melufine, den neuen 
Amadis geichrieben, Klinger eine neue Aria, Heyie einen neuen 
Merlin, Franz von Gaudy einen modernen Paris, Gottfried 
Keller Romeo und Julia auf dem Dorfe, Sacer- Mafod einen 
Don Juan von Kolomea. 

Auch außerhalb des literariichen Titel werben derartige Bu 
fäge angewandt, die den Namen für den befonderen Foll getecht 
machen follen, die bezeugen, daß der Übergang zum Dingwort 
noch nicht endgültig volzogen it. Wir ſprechen von einem reinen 

Ninaldo, einem wahren Proteus, von einem fürmlichen Ktröſus 
(Baudig, Aus dem Forſihauſe, S. 90), einem modernen De 

mofthenes, und im Wallenftein heißt es: Euer Gnaden find bes 
kannt für einen Sriegesfürften, für einen zweiten Auula uud 

Vyrrhus. Wir ſprechen von Elbflorenz, von Jſarathen und 

Spreeathen, von Zürich als dem Athen an der Limmat, Vor 
Seinebabel. Gryphius ſingt von Rom (Lyriſche Gedichte 6l, D: 
Hier wo der Thberſtrand die ſtolze Babel grüßt; Leſſing hat Paus 
als Frankreichs Rom bezeichnet. Grillparzer nennt Wien das Capnt 
der Geifter, und Jean Paul ſpricht vom Sibirien des Lebens, 
vom Südzephyr des Glüds. Ulrich Zwingli erichien einem ihmel» 
zeriihen Glaubenägenofien als der helverijche Herkules 1); Oleim, 

1) Zanfen, Deutſche Geſchichte, 16. Aufl., VI., S. 257. 
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der Dichter der Grenadierlieder, galt feiner Zeit als der preußijche 

Zyrtäus; und ein Beitgenofje Leſſings fjchreibt von Arminius: 

er ift der Held Deutichlands, gewifjermahen die Jeanne d'Ark 
Deutihlands (Sonnenfeld, Briefe über die Wiener Schaubühne, 

Meudrude S. 44); Heinrich von Möll, den deutichen Satiriler des 
12. Jahrhunderts, bat man ald ben Juvenal ber Mitterzeit bes 

zeidmet. Und kürzlich hat ein Verehrer Liizts fich alfo vernehmen 

lafjen: die Kunſt Franz Liſzts war eine Univerfalmonardjie. Er 
ift der eigentliche Alegander Magnus des Klavierſpiels (Münch. 

N. Nachrichten 1902, Nr. 95, ©. 3, Feuilleton). 

Wenn der Übergang des Eigennamen zur Dingbezeichnung 
wirklich vollzogen iſt, fo verrät fi das an gewiſſen formalen 

Kennzeihen, an der Fähigleit, Verbindungsweiſen einzugehen und 
Gejtalten anzunehmen, die eben nur für die Dingbezeichnung 

möglich jind. Es fann dad Geſchlechtswort vortreten, das ein 

einzelned aus der Reihe des Gleichartigen heraushebt, oder das 
Umgetehrte, das Fürwort fein, das feine Verneinung auf eine 
ganze Gruppe von Dingen erftredt: ein Adonis, ein Nimrod, 

fein Homer, fein Moliere; von einer Geftalt der Wielandichen 
Idris wird gefagt: ein Heltor in der Schladt, ein Faun beim 

Schmaus, ein Paris bei den Schönen. Oder ber Name kann 

in die Mehrzahl gelegt werden, eine Art und Weiſe, die bem 
Borbild des Lateinifhen entjtammt und namentlid) im 18. Jahr: 
hundert geübt wird: jo ſpricht Vürger von der Kunft der Hippo- 
fraten und Galenen, Wieland von dem Ruhm der Amadis und 
Eide, von den zärtlihen Äneen und nennt die Künftler die Phl- 
dias, die Affen der Natur. 

Hand in Hand mit der äußern Einverleibung, oder aud als 

ihre jbätere Folge, ericheint unter Umſtänden auch eine innere 

Umgeftaltung; wo fie auftritt, liegt darin ber ftärkfte Beweis für 

den Übergang des Eigennamen zur Dingbezeichnung. 
Im allgemeinen bleiben ja Eigennamen auch als Ding» 

bezeihnungen innerhalb der Gruppen von Begriffen, denen das 
vorbildliche Einzelmejen angehört, viel häufiger ald das bei ur- 

ſprünglichen Dingbezeihnungen der Fall iſt, weil das Vorbild 

immer wieder von neuem auf den Sprechenden einwirken lann. 

Es werden alſo Perfonen mit Perfonennamen, Örtlichkeiten mit 
Ortenamen bezeichnet. So ift alfo XZanthippe ein böjes Weib, 

ein Böotier ein ungebildeter Menſch, Pygmäen und Liliputaner 
d Bezeichnungen von Zwergen. Babel oder Sodom und Go— 
morrha werden zum Sinnbild jündhafter Städte, Wrfadien ber 

Bertreter unſchuldsvoller Sandichaft, Tempe die Bezeichnung des 

lieblichen Tales, das Lylcion und die Akademie des alten Athen 

die Namen von Unterrichtsanitalten. 

Ein Heraustreten aus diefen Schranten ift es fchon, wenn 
der Begriff micht für ſich allein eine jertige Vorjtellung ausdrüdt 

— das tut der echte Eigenname ja regelmäßig —, ſondern zur 

Bezeichnung eines Verhälmiſſes dient. So iſt Neftor nicht etwa 
der Vertreter ded alten Mannes, jondern der des älteſten: man 

ſpricht vom Neſtor der deutjchen Gelehrten, und Mentor iſt die 

Bezeichnung des Beihügerd und Lehrers geworden; jtets muß 

daher außgefprochen werden, wem Schuß und Belehrung gelten. 

Bon anderer Art iſt der Mandel, wenn Gerberus der Höllens 

hund für Menſchen vorbildlic; geworden, wenn Apollo und Triton 

die Namen von Schmeiterlingen und Waſſermolchen abgeben, ober 

wenn Phaeihon der Sonnengott zur Bezeichnung einer Wagens 

gattung herabgejunten ift. Dann fehlt es auch nicht an Übergängen 
vom jinnlichen Gebiet in das Reich der Vorjtellungswelt, Der 

alte und neue Adam haben fich zu Bertretern des fündigen und 

fündlojen Seelenzujtandes entwidelt. Das alte Fabeltier der 

Ehimäre ift zum Namen eines Trugbildes geworden, 

Bisweilen ift folder Wandel mit Hilfe eines Büchertiteld ge- 
ſchehen. Wie heute ein Handbuch der Univerfitäten fi Minerva 

nennt, jo bat im 16. Jahrhundert Konrad Geäner jein ſprach— 

wiſſenſchaftliches Hauptwert Mithridates betitelt, und Mercator 

ichrieb ein Werl: Atlas sive geographicae meditationes, der 

Uriprung unferes Wortes Atlas im Sinme von Landlartenjamm- 

lung, und gewiß ijt aud) Flora auf diefe Weife zur Bezeichnung 

ber Bilanzenwelt geworden. Schliehlic geht nahezu jedes geiftige 

Band verloren, wenn etiva ein Element ber Chemie den Namen 
Tantal, Titan oder Uran erhält, oder eine Salbe ald Eräme- 

Jris, ein Bartwuchömittel ald Aladdin (Itſch. f. deutiche BWortfors 
ſchung II, 290) bezeichnet wird. Solche Namen werden vom Er- 

finder oder Entdeder rein. willfürlich gewählt und geben kein Bild 
von dem ſprachlichen Empfinden weiterer Streife. 

Das gilt freilich auch für manchen anderen diefer literariichen 

Bergleihe. Denn auch hierin teilen fie das Schidjal des gemeinen 

Sprachſchaes; fie leben und fterben wie andere Wörter und Ver— 
gleiche. Manches Wort, manches ſprachliche Bild wird vielleicht 

nur einmal ausgejprochen. Oder es taucht da auf und dort auf, 

ohne ſich zur Geltung durchringen zu können. Oder es lebt wirt 

lid) eine gewiſſe Zeit, um dann doch wieder einzugehen. Es gibt 
Schiftfteller, die gerabezu jchwelgen in ſolchen Vergleichen, mie 

fie auch jede andere Art von Anſpielung lieben, Männer wie 

Wieland, Jean Paul, Wilhelm Raabe; andere wie Goethe find 

ihnen niemals befonders hold geweſen. Wenn ſolche Bilder keinen 
Anklang finden oder wieder untergehen, jo mag die Schuld zum 

Teil daran liegen, daß das Band zwifchen den verglichenen Teilen 
zu loſe ift, die Ähnlichkeit nicht deutlich im die Mugen ipringt. 
Das gilt bei jehr vielen Vergleichen von Jean Paul, wenn er 

etwa von einem Kindheitäfanaan ober einer Kinderaurora fpricht, 

oder wenn es bei ihm heißt: der Polizeiinſpeltor verfegte, mit 
einem ganzen Stift auf dem Geſicht. Ober Gottfried Keller redet 

von einem feiner gerechten Kammmacher, ber ein trefjliches Ber- 

fted für jeine Schüler glaubt entdedt zu haben: biefer arme 
Kolumbus, der das ſchöne Land erfunden hatte, und Frik 

Reuter ericheint die Konditorei ald ein Venusberg, in dem bie 

Kinder ala jugendliche Tannhäuſer bezaubert herumwandern. 
Daß ein Vergleich ſich behaupte, kann aber auch dadurch ver: 

bindert werden, daß die Anſchauungen, auf denen er beruht, nicht 
weit genug verbreitet find oder ihre Verbreitung einbüßen. Das 
gilt im&befondere von ber Vorftellungswelt des Haffiihen Alter: 

tums. Wir machen es nicht mehr mit, wenn Logau ein hübſches 
junges Mädchen ald weile Galathe bezeichnet, in jenem befannten 

Sinngedicht, das den Ausgangspunkt bildet fir bie Rahmen- 
erzählung in Kellers Sinngediht. Wenn heute jemand Eugen 
Richter als den deutfchen Kleon bezeichnet‘), jo wird das jdvers 

lich Nahahmer finden. Und wenn gar Grimmelshaufen einen 

Gelehrten von der Plag Eryſichthons reben läßt, oder es heißt: 

bejehle dieſem Theoni, daß er feine Hipponaciszunge im Zaume 
halten ſolle, fo ift das nichts anderes als jatirifche Übertreibung. 

Am 18. Jahrhundert ift es allgemeiner Brauch geweien, einen auf- 

geblafenen Menſchen als Duns zu bezeichnen, in ber Erinnerung 

on den Scholaſtiker Duns Scotus; heute ift das Wild mit ber 
Perſon der BVergefienheit anheimgefallen.”) Bor kurzem bat der 

Kunftwart (1900, S. 354) einen Aufſatz gebradit, der gegen das 
Nörgeln zu Felde zieht, unter dem Titel: Beckmeſſerei; ob das 

Aufnahme findet, wird man abwarten dürfen. 

1) Preußiſche Jahrbücher 1901, ©. 29. 
2) Vielleicht hat dabei eine Art von Volksetymologie, eine An- 

lehnung an das Wort aufgedunſen mitgelpielt; eine wirtliche Abs 
leitung von diefem Stamm kann Duns nicht fein. 
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Es erhellt aljo, daß fich in dieſen literarifchen Vergleichen ein 
gutes Stüd Sprachgeſchichte abjpielt. Uber damit ift das Ans 
ziehende diefer Namen, tft ber Gewinn aus ihrer Betrachtung 

noch leineswegs erſchöpft. Nicht nur für die Sprachgeſchichte, 

ſondern auch für die Bildungsgeſchichte unſtes Volls find fie von 

großer Bedeutung. Auch ſie geben uns Auſſchluß über die Stärle, 

mit der das Schrifttum dieſes oder jenes Volles oder gewiſſe ein⸗ 
zelne Schriſtwerle auf die Vollsſeele eingewirkt haben. Natürlich 
gilt es vorſichtig zu ſein, wenn wir dieſen Einfluß ermitteln 
wollen. Das Werk, das eine poetiſche Geſtalt ſamt ihrem Namen 

geihaffen hat, ift keineswegs aud) für uns ftets die Duelle, aus 

der wir unfern Vergleich geſchöpft haben. Das Bild von Abra« 
hams Schoß hat ſchon das neue Teftament geprägt. Scylla und 
Charybdis jtammen nicht unmittelbar aus dem klaſſiſchen Alter⸗ 

tum, jondern find uns durch die Mlerandreis des Walther von 

Ehatillon vermittelt, die dem 13. Jahrhundert angehört, und ber 

bomerifhe Mentor hat dod) wohl erſt Fenelons Telemaque fein 
Anſehn zu verdanfen. Und noch ein weiteres muß beachtet werden. 

Bisweilen Hat ſich der Übergang von Namen zur Dingbezeichnung 
ſchon außerhalb des Deutſchen volljogen, und es wäre möglich, 

daß mir nicht jelber dem Vergleich gemacht, fondern die fertige 

Dingbezeidimung übernommen hätten, wie andere fremde Wörter 
in unfern Spradichat übergegangen find. Schon bie Römer 

haben von puniſcher Treue gejproden oder mit Baccchanal ein 

üppiges Trinfgelage bezeichnet. Schon ben Römern galt Mäcenas 
als Name des hochitehenden Gönner, Irus als der des Bettler. 

Schon der Geichihtichreiber Ammianıd Marcellinus hat die Ge— 
mablin des ſtaiſers Gallus als Megaera mortalis bezeidmet. Yu 
vielem find uns bie lateinjchreibenden Humaniiten des 16. Jahr: 
hunderts vorausgegangen. Aber im allgemeinen lann man doch 
fagen: wir haben foldhe Vergleiche nur dann aus der Fremde 

entlehnt oder nad) der Entlehnung feitgehalten, wenn uns ihr 
Hintergrund aus eigenem geiftigen Erlebnis verfländlih war. 

&o legen auch fie Zeugnis ab für jene geiftigen Mächte, die in 
unjer Spracleben eingegriffen haben. 

Unter jenen Mächten jtehen zwei jo ftarf im Vordergrund, 
daß daneben alles andere verſchwindet, die beutjche Bibel und die 

Kulturwelt des klaſſiſchen Altertums. 

Bei der Bibel’) ift es das Nite Teftament geweien, das bes 

fonders reiche Ausbeute gewährt hat. Wuf ganze Bücher von 

ihm weift die Jeremiade und die Nedensart: einem die Leviten 

leſen, d. 5. eigentlih: einen mit den Geſetzen befannt machen; 

denn der Levitieus, das 3. Buch Mojes, tft angefüllt von Geſehen 
und Verordnungen. Auch das Hohe Lied hat meiter gewirkt, 

wenn das Hohe Lied von ber Treue oder vom Rittertum verlün⸗ 
bet wird. 

Bon Vollksſtämmen, die die Bibel nennt, haben die Moabiter 
einem alten Vorort von Berlin zum Namen Moabit verholjen. 

Ganz befonders wichtig find die Bhilifter, mit denen in unirer 
Sprache zunüchſt nur dec Begriff des Riejenhaften verbunden war. 
Wohl vertraut find uns zwei biblijche Geſchlechter, bie riefenhaften 

Enalsjöhne und die Motte Korah. In langer Reihe ziehen vorüber 

die Geftalten einzelner Perjonen, bald als abjchredende Beijpiele, 

bald als Vorbilder der Tugend, oder ohne beitimmie fittliche 

Färbung: Adam mit dem Adamskoſtüm und den Evastöctern, 

und Kain mit bem Saindzeichen, der gewaltige Jäger Nimrod, 

Methuſalem; auf den Kreis der Erzväter weift Abrahams Schoß, 

1) Für ein anderes Gebiet hat unfer Gegenſtand bereits eine 
Bearbeitung gefunden: Theod. Hielngvift, biblisfa perfoners 
namn med fefundär användning i nyfvensfan. Lund, @leerup 
1801, vgl. Zeitſchr. F. deutſche Wortforfhung II, 321. 

ber feufche Joſeph und Benjamin, ber jüngftie Sohn; bem Buche 
ber Richter entftammt die Delila; in den Bereich Davids gehört 
der Riefe Goliath, nad) bem heute fogar Eiſenbahnſchienen benannt 
werden, die Krethi und Plethi, Saul unter den Propheten, Jona- 
than, das Bild des treuen Freundes, das jalomonifche Urteil und 

ber Uriasbrief; aus fpäteren Teilen noch Jeſebel, die gottlofe 
Königin, und der geduldige Hiob famt ber Hiobäpoft.') 

Bon übermenihlihen Geftalten find aus dem Alten Teftament 

uns zugelommen ber Molody und ber Satan, der Cherub und 
der Seraph. Bon den bibllſchen Örtlichkeiten tennen wir das 
Paradies mit feiner Unſchuld, mit dem Garten Eden, Ügnpten 
mit feiner Finſternis und feinen Fleiſchtöpſen, die Stabt Babel 

mit ihrer Verwirrung und ihrem üppigen Treiben, Sodom und 

Gomorrha, die Burg Zion mit den Zionswächtern. Endlich einige 
Anfpielungen, die nicht am Namen haften: das Tohuwabohu, 
ber Baum ber Erkenntnis und das Feigenblatt, der Tanz ums 

goldne Kalb, der Sündenbod, das Edjiboleth, dad Menetelel; 

die Redensarten: baftehen wie eine Salzläule, etwas um ein Linſen— 

gericht verkaufen. 

Im Verhältnis recht ſchwach ift das Neue Teitament bes 
teiligt. Der Geſchichtserzählung der Evangelien entlehnen mir 

den Vharifäer, die gejchäftige Martha und den Judas mit 

feinem Kuß und feinem Lohn, den ungläubigen Thomas; wer 

viel hin» und bergefchidt wird, ber muß von Bontius zu Pilatus 
laufen. Mus der Apoftelgeichichte jftammt der Tag von Damaskus, 

da aus einem Saulus ein Paulus wird, und Simon, nach dem 
die Simonie benannt ift. Einiges aus den @leichniöreden des 
Herin: der arme Lazarus, nad dem im Mittelalter die Aus— 
fäpigen als Laſerſche bezeichnet wurden, der barmberzige Samariter, 
der DI in die Wunden gieht, der verlorne Sohn, die Arbeiter im 
Weinberg, von denen manche erſt in der elften Stunde gefommen; 

das Bild von dem, ber jein Pfund vergräbt oder mit ihm 

wuchert. Hier liegt auch der Urſprung des Wortes Talent im 
Sinne von Begabung; denn talentum ijt griechiſch- lateiniſch gerabe 

die Mafbezeihnung, die unferm Pfund entipricht und aud im 

jener Gleichnisſtelle verwandt wird. Aus der Offenbarung endlich 

ftammt das Bud mit fieben Siegeln. 

Aus der Welt des Altertums find reich die mythologiſchen Ge: 
ftalten vertreten. Zwar der AJupiterlopf, bie jumonifche Geftalt 

und das Füllhorn gehen wohl auf die Schöpfungen des bildenden 

Künftlers zurüd. Aber doch läßt ſich jo ziemlich der ganze Olymp 

im Itterariichen Bilde verfammeln, denn jovial ſtammt von Jupiter, 

bem Hebe und Ganymeb zur Seite gehen, und martialijcy kommt 

von Mars; Pallas ift da mit der Agis, und Bachus mit den 

Bachhanalien, den Bachantinnen und Mänaden; der Kaufmann, 
Juriſt und Arzt befennen fih als Jünger des Merkur, der 

Themis und des Hsfulap; des Helios Sohn ift Phaethon; der Gott 

der Winde rüdt an mit der Holsbarfe und mit dem jäufelnden 

Zephyrus; in Wald, Feld und Wafjer treiben die Nymphen ihr 

Weſen, die dem 18. Jahrhundert eine vielgebrauchte Bezeichnung 

für das junge Mädchen geliefert haben; dann der Waldgott Ban 

mit feinem Schreden, die Faune mit der Fauna, Proteus, der 

verwandlung&fähige Meergreis. 

Das ernſte Geſchick und die ftrenge Gerechtigteit vertreten die 
Parzen, Nemefis und die Furien, die Megäre; mit den Göttern 

fümpfen Titanen und Giganten, Prometheus und Atlas; es er- 

ſcheinen endlih Hymen und Morpheus, Adonis und Narziß, die 

1) Auch Holofernes: »ſo ein Holofernes und Nebufadnezare 
Wallenftein; auch bei Raabe, Haltenbed S. 82, heißt es von 
jemand, dak er manden Bramarbas, Kapitän Holoferne® und 
Ton Bravado kennen gelernt. 
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Grazien und Mufen, das Ungeheuer der Chimära. Zu ben 

Göttern gehört ihre Verehrung und ihre Diener: die delphiſche 
Beispeit, die Pythia mit dem Drelfuß, die keuſche Veſtalin, die 

Sibylle. Die Götterfpeifen find Ambrofia und Nektar. Den 

Vorftellungen vom Senfeits entjtammt das Elyjium, Hades und 

Orkus, das Meich der Schatten mit dem Adheron und der Lethe, 

mit bem (Gerberus. 

Unvergänglih leben in unfrer Seele die Sagengeftalten des 

griechiichen Volkes. Hertules, nachdem er fih am Scheidewege für 
den mühevollen Weg ber Tugend entjchieden, vollbringt feine 
Arbeiten, reinigt den Stall des Auglas, ſchlägt der Hydra die 
Köpfe ab und wird mit dem Neſſushemd befleidet; es ericheinen 

die Diosfuren Kaftor und Vollux, Thejeus mit dem Prokruſtes— 

bett'), dem Labyrinth umd dem Ariadnefaden, Jo, die von ben 

Augen des Argus bewacht wird, Ilarus mit dem ilariſchen Flug 

und den ifariihen Spielen, Dedipus mit dem Rätjel der Sphinr, 
bie Pandorabüchſe, König Midas, der Wundervogel Phönix. An 

den zweiten thebaniſchen Krieg, den Epigonentrieg, erinnern die 
Epigonen. Bor allem aber fruchtbar iſt die Geſchichte des tros 
janifhen Kriege und was damit zujammenhängt. Mus feiner 

Vorgeſchichte Paris und ber Erisapfel. Der ftrahlende Held 
Achilleus mit der Achillesierfe, Achillesſehne. Aus den Beiten 

des Kampfes die Myrmidonen und Amazonen, Nejtor, die Sten— 
torftimme. Aus der tragischen Schlußhandlung das Danaer- 

geſchenk und die Kaflandrarufe. Bon Odyſſeus ftammt die Odyſſee, 
aus feiner Umgebung der Mentor und bie Benelopearbeit, aus 

feinem Abſtieg zur Unterwelt die Siſyphusarbeit, die Tantalus. 
qualen, das Faß der Danaiden; aus feinen jonitigen Erlebnifjen 

die Sirenen und Circe, Seylla und Charybdis, das Phäalenleben, 

die Kyllopen, an die die Kyllopenmauern erinnern. 

Aus anderer al epifcher Dichtung ift nur weniges entlehnt. 

Eine ganze Dichtungsgattung Hingt nad in dem Satyripiel; die 
alerandrintfche Dichtung lebt fort im Nierandrinertum. Bon 

Nrijtophanes fommt der ariftophaniiche Wig und das Wollenluckucks⸗ 

heim; aus Plautus jtammt ber Miles gloriosus, aus Horaz der 

Mäzen und der Thespislarren; für die Metamorphofen it Ovids 
bekanntes Wert verantwortlih. An Plato mahnt die platoniiche 

Liebe. Sonjtige Kunde von alter Philoſophie geben uns Sotrates 
und fein Weib Zanthippe, Stoifer, Epikureer und Cynifer, die 
Diogeneslaterne. Das Urbild des großen Redner iſt Demoftgenes; 
Hippofrates ift da mit dem hippofratiihen Geſicht, Cicero mit 

der Oratio pro domo, der Philippifa, den katilinarifchen Eriftenzen. 

Aus den Büchern alter Geichichte ftammt Kröſus und das 

Maufoleum, die drafoniihe Strenge und das attiſche Salz, die 

Lorbeeren des Miltiaded, dad Damoklesihwert, Heroitrat und 

der gordiſche Knoten, die Phryne; der Janusfopf und das Muguren- 

lachen, Egeria, Brennus, der fein Schwert in die Wagichale wirft, 
das kaudiniſche Zoch, Hannibal, der feine Schifie verbrennt, der 

Porrhuöfieg, Fabius Eunctator, die fatonifche Strenge, die Über: 
Ihreitung des Aubifon, ber Bartgerpfeil und das Iufulliiche Mahl, 

endlich die Mefjalina. 

Von Volksſtämmen, die in der alten Welt oder doch nach der 
Vorſtellung der alten Welt eine Nolle gefpielt haben, leben ums 
im Bilde fort: Hyperboreer, Pıgmäen und Troglodyten, die 

plumpen Böotier, die Lalonier mit ihrer Kürze, die Spartaner 
mit ihrer Tugend, die treulofen Bunier. Bon Ortlichkeiten Thule, 
der Olymp und Parnaß, dad Tal Tempe, der Mäander, Lesbos 

1) »Diefe Profruftesleidenihaft bes abjoluten Geiftes«, Dtto 
Ludwig, Studien I, 187. 

mit feiner Liebe, die glüdlihen Infeln, Abdera, Capua, Sybaris, 
Zusculum, Athen mit Alademie und Lyceum. 

Gegenüber diefem überrafchenden Reichtum an Eindrüden, bie 

das Hafjifche Altertum in unferer Sprache hinterlaffen hat, ift es 

ungemein bezeichnend, wie wenig es der Erinnerungen find, bie 

aus dem deutfchen Schrifttum jelber herrühren. Insbeſondere ift 

das, was vor 1500 in Deutichland an Scriftwerfen entjlanden 

tft, für unfere Sprache fo gut wie nicht vorhanden; alſo Dich- 
tungen wie Nibelungenlied und Kudrun, die Werte Wolframs 
von Eſchenbach und Bottjriedd von Strakburg find jpurlos an 

ihr vorübergegangen. Gelegentlich puft in Schriften von Er— 
forichern des deutjchen Altertums einmal Frau Welt, deren Bild 

Konrad von Würzburg gezeichnet hat. Im 16. und 17, Jahrhundert 
weih man noch von Hilperiägriffen, d. b. von Hildebrandsariffen, 

im Sinne von Ränken. Aber dad Wort jtammt keineswegs aus 

der berühmten Hildebrandäballade des 8. Jahrh., jondern aus dem 

jüngeren humoriftiih gewordenen Hildebrandälied, das bis zu 

dem Beginn der neuen Zeit fortgelebt hat. An die großen Geiſtes— 
fämpfe des 16. Jahr. erinnern dann die Dunfelmänner; Eulen— 

ipiegel und Schildbürger find die Helden unfrer alten Vollsbücher. 

Aus dem dürftigen 17. Jahrh. ift nur der unerfreuliche Nürn— 

berger Trichter geblieben, wenn nicht der Springinsfeld aus einem 

Roman von Grimmelshauſen flammt. Das 18. Jahrh. hat die 

Mündhaufiade und Robinjonade gelichert, fowie den Don Juan 

mit dem fteinernen Saft und der Leporellolifte, dem Leporello— 

album; ein längft verjhollener Mufiter, Peter von Winter, hat 

die Oper gejept, deren Titel wir oft im Munde führen: das 

unterbrocdyene Opferfeſt. Aus Goethe jtammt Drejt und Pylades, 

der Mephiſto und das Bild vom Zauberlehrling, der die Geiſter 

nicht mehr bannen fann, die er rief. Wenn das fo reidye Schrift» 

tum des 18. Jahrh. uns nicht mehr an Vergleichen geliefert bat, 
gegenüber jener großen Maſſe von geflügelten Worten, jo geichieht 
es wohl deshalb, weil der unmittelbare Wortlaut uns noch zu 

deutlich; vor Mugen fteht und den Wandel der Begriffe hemmt. 

Der Anfang des 19, Jahrh. ift mit Seumes biederem Huronen 

vertreten, die fpätere Zeit mit dem Struwelpeter ſamt Suppen 

faipar, Zappelphilipp und Hans Gudindieluft. Aus ©. Freytags 

tlaſſiſchem Luftipiel ftammt Schmod, der Typus des minder: 
mwertigen Journaliſten. Wohl erſt durd Wagner ift die Walfüre 

weiteren Kreiſen vertraut geworben; ſonſt hat die deutiche und 

nordiſche Mythologie den getreuen Edart und das wilde Heer, 

fowie die Walhalla als Namen von Nuhmeshallen und Ber: 

gnügungslofalen geliefert. Was jonjt Sage, Märchen und Fabel 

geipenbet haben, ijt bereits früher erwähnt worden; mur ber 

Dr. Eijenbart jei bier noch nachgetragen. 

Bon ausländiigen Dichtern neuerer Zeit fommt nur Shale— 

ſpeare in ftärlerem Maß in Betracht mit Romeo jamt Monteccht 

und Gapudetti, mit Saliban und dem nediihen Bud, mit dem 

kundigen Thebaner und dem Mann, der auf feinen Schein bejteht. 

Nach ihm Cervantes mit Don Quigote, dem Ritter von der traurigen 
GSeftalt, der gegen Windmühlen lämpft, mit Sancho Panſa, dem 

getreuen Schildfnappen, mit Dulcinea und Rofinante. Aus der 

Afträa von Honore d’Urfe, einem berühmten franzöfiichen Schäfer- 

roman aus dem Anfang des 17. Jahrh., ftammt der zärtlich ſchmach— 

tende Seladon. Moliere ift mit Tartüre und dem eingebildeten Kran—⸗ 

fen vertreten, Arioſis rafender Roland mit Nodomont, von dem die 

Rodomontade ftammt, Swift mit Liliput. 1722 hat der Däne Holberg 

ein Luſtſpiel veröffentlicht, das den Titel trägt: Der politiibe Kanne⸗ 

gießer, und einen Handwerlsmann ſchildert, dem Bolitif und 

Beitungslefen über alles geht; daher denn heute der Kannegleßer 
der Vertreter des Bierbankpolititerd, und fogar ein Zeltwort 

2 
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tannegleßern iſt davon abgeleitet. Aus Coopers nbdlaner- 
geſchichten ſtammt der legte Mohilaner, aus ihm und anderen 

das Begraben der Streitart und das Rauchen der Friedenspfeife. 

Das Morgenland endlich hat Mladdins Wunderlampe gefpendet, 
und vor einigen Jahren konnte man lejen, daß ein Berliner 

Stabtverorbneter ſich als Harun al Raſchid aufgefpielt habe. 
Aus altchriftlicher Überlieferung ftammt die bühende Magdalena 

und der Geltenname ber Manicdyäer; aus der Legende von den 
fieben Schläfern ift der Siebenicläfer erwachſen. Der Wifjen- 

ſchaft des Mittelalters verdanten wir ben Ejel bed Buridan. 

Duns Scotus, der berühmte Echolaftifer, erjcheint dem 18. Jahrh. 

in dem zweifelhaften Lichte des großen Duns. Die lateinifche 
Grammatif des Donatus mar im Mittelalter das verbreitette 

Schulbuch; daher wird ein Verſtoß gegen die Anfangsgründe bes 
Wiflens von Lejfing als Donatſchniher bezeichnet; ein franzöfiiches 
Lehrbuch des 19. Jahrh. hat uns jelber den Meidinger geliefert. 

Die gewaltigen Kämpfe zwiſchen Kaifer und Papſt klingen 

nach in dem Gang nad Kanoſſa. Ein bedeutender Staalsmann 
der Renaifiance ift verewigt in Machiavell und machiavelliſtiſch; 

an den großen Entdeder jener Zeit mahnt das Ei des Kolum— 
bus, am ruffiiche Zuftände die Potemlinſchen Dörfer. Wenn wir 

verlangen, daß eine Schmähung niedriger gehängt werde, jo ges 
ſchieht es im Gedanken an eine befannte Verfügung des großen 

Friedrich. 
Es ijt aljo ein Ausſchnitt aus der deutſchen Bildungsgeſchichte 

wie aus der deutichen Spradgeihichte, den ich vorgeführt habe; 

ein ziemlich umfangreicher Ausichnitt und doch nur ein Einzel: 

fall einer viel weiter reichenden Eriheinung, der Tatjahe, dafı 
überhaupt die Grenze zwifchen Eigennamen und Dingbezeichnung 

fi beftändig bin» und herſchiebt. 
Nicht bloß die Gejtalten der Dichtung dauern fort in unjern 

ipradjlichen Bildern: auch das wirkliche Leben des Tages ſchafft 

neue Sattungsbegriffe mit feinen Männern der erfolgreihen Tat 
oder des Gedantens, mit berühmten oder berüchtigten Orilich- 
feiten. Was den Alten ein Kröjus war, ift uns heute ein 

Mothſchild. Die Gegner ded Spradjvereind glauben uns zu 

fränfen, wenn fie unſte Beſtrebungen als Sarrazinismus bes 

fümpfen. Li Hung Tihang, den chinefiihen Staatsmann vers 

flofjenen Angedenfens, hat man als den Bismard des Dftens be- 

zeichnet. Panama iſt das düſtere Beijpiel der Beitechung, ber 

gejellichaftlihen Fäulnis. Arnheim iſt ein Kaſſenſchrankl, Mads 

intoſh heißt ein Mantel nad) dem Namen des engliſchen Che— 

miters, der bie Herftellung waſſerdichter Stoffe erfunden hat. 

Nach großen Phyjitern find die elektriichen Maheinheiten benannt: 

Volt, Ohm, Ampöre. Aber es bedarf nicht immer der übers 

ragenden Einzelericheinung, auc die Mafje kann es bringen. 

Weil jo mander Hausknecht Johann hieß, it Johann der Haus- 
fnecht geworben, und fo Jean der Kellner, Louls der Zuhälter. 

Hinz und Kunz bejagt ſoviel als jeder beliebige, weil in den 
Beiten des 15. Jahrhunderts ber zweite oder dritte Menſch diefe 

Namen führte. 

It es in folden Fällen ein fachlihes Band, das den Eigen- 

namen mit der Dingbezeihnung verfnüpft, jo genügt in anderen 

Fällen der blofe Sprachklang, um die Beziehung herzujtellen. 

Wie die alten Berfonennamen aus Eigenjcaftsbezeihnungen ents 

ftanden find, jo werden bis auf unjre Zeit neue Eigennamen, 

neue Beinamen aus Gattungäbegriffen gebildet, und jo wird das 

Empfinden* lebendig gehalten, da der Name Hunde geben müſſe 

von dem Wefen feines Trägerd. So weih vor allem die Scherz: 

rebe den Namen mit Eigenichaften jeines Beſitzers in Berbindung 
zu bringen. Wer zu Bert gebt, geht nach Bethlehem oder nad) 

Vettingen. Die Rätjelbliher fragen: wohin gehören die Fallenden? 
Antwort: nah Anhalt. Wohin die Traurigen? nad) Freuden: 

berg und Freudenftadt. Fehlt e8 an Namen, bie ſolche Deutung 

zulaſſen, fo werden fie künſtlich zurechtgemacht. Wer nichts hat, 

beißt ber Herr von Habenichts, und vom Weizigen wird gelagt, 
er fei nicht von Geböhaufen, er fei vom Stamme Nimm, Der 

Schlaue wird zum Schlauberger, der Ängftliche zum Drüdeberger 
gemacht. Und dergleihen mamenartige Bildung bleibt nicht bes 
ſchränkt auf die Mede des Scherzed. Der Name Hans wird zum 

Gattungsbegriff im Prahlhans, im Prozekhanfl; der Nikolaus im 

Bomnidel, wie ber Süddeutſche den Zormigen benennen fann; 

Bigarrenfrige, Kahnfriedel find norddeutiche Bezeichnungen für den 
Bigarrenhändler, für den Führmann. Endlich find aud) yamilien- 
namen zu Bilbungsfilben geworden im Wühlyuber, im Heulmeiet, 

Biedermeier und dem jhlimmfien von allen, dem Vereinämeier. 

Doch genug der Beiſpiele: fie reichen aus zu zeigen, wie unire 
literariſchen Bilder bineingehören in einen weiten Zujammenbang, 
in die unabläffige Wechſelwirkung von Einzelbegriff und Gattungs- 
begrifi. Und was von ihnen gilt, gilt auch von der &efamt- 

erjcheinung, die uns befdjäftigt hat: überall, auch in der Sprache, 
waltet das geheimnisvolle Hinundher zwifchen Einzelweſen und 

Gattung, bei dem die Gattung das Sonderweſen befruchtet und 
emportreibt und das einzelne wiederum fürdernd und bereidembd 

auf bad Ganze zurüdwirkt.*) 

Rleine Mitteilungen. 

Über dem Unterricht in der neuen Rechtſchreibung gebt 
und aus Berlin mit der dringenden Bitte um Veröffentlichung 
ein Schreiben zu, aus dem wir folgendes wörtlich mitteilen zu 

müffen glauben: 
Es gibt zwar wohl Heine Geljter unter Lehrern und Vätern, 

die den Unterricht in der Nechtichreibung kurz gejagt nur als ein 

notwendiges Übel betrachten. Mir aber war er einft mebr, umd 
auf Ihre Zuftimmung, geehrter Herr Schriftleiter, hoffe ich, oder 

vielmehr ich weiß mich von vornherein mit Ihnen eins in der 
Überzeugung, daß gerade dieſer Unterrichtszweig ein wahrer 
Wunderbrunnen oder auch Zauberſtab für Vorftellungstraft und 
Gemüt der Schüler werden fann. Nicht alfo in dem anmahenden 

Wahne, ich als Late könnte Ihnen oder jonft jemand Verjtändigen 

ein Vorbild damit geben, fondern ganz allein im Gefühl aufs 
quellender Dankbarkeit an die genufreichen Stunden der eigenen 

längft vergangenen Schülerzeit erinnere ich mich bier an den Wort: 
laut eines folhen mir genau im Gedächtnis gebliebenen Übungs: 

fages: ‚Heute trug ein Heide Häute über die Haide* — du 
mals ſchrieb man ja noch die Haide fo. Nicht wahr... ., das heit 

Nüpliches mit dem Angenehmen verbinden. Welche Fulturgeihicht: 
lichen Perſpeltiven, Fernfichten eröffnen fich da! Die Schauer der 

Borzeit durchziehen da® Gemüt des Knaben, während zugleih 
fein Scharffinn zu den feinften Untericheidbungen geübt wurde. 

Und noch fehr wohl erinnere ich mich, wie auch wir Knaben das 

vor vierzig Jahren fühlten, und mit welcher Emfigteit und Andacht 

wir auf die auch ſtimmungsvoll vorgejprodenen Diltate des 

alten Herrn jpannten. 

Allein was will das alles bedeuten im Vergleich zu dem, 
was in mir diefe Erinnerung wachrief, zu der — ja mie foll ich 

es annähernd ausfpredhen und nennen! — Lebens- und Geijlet: 

1) Mit NRüdficht auf den Raum der Zeitſchrift mußten am 
meinem Vortrag ftarfe Nürzungen vorgenommen werden; Ich hofft 
in einiger Zeit eine ausführlichere Behandlung des Gegenſtandes 
geben zu können. 
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überfülle, die ungeahnt jegt durch die Einführung der neuen 

Nechtichreibung über mid) und mein ganzes Haus hereinftrömt! 

Das geht nämlich fo zu. Einer meiner Hoffnungsvollen ziert 

die Duinta des .... Öymnafiuns. Nun muß doch zur Beit die 

neue Schreibung eingelernt werden, und das geſchleht da in einer 
überrafchend einfachen — alles Großartige ift einfah — und 

planmäßigen Weile. Die Jungen haben das amtliche Regelbuch, 

und aus den Wörterverzeicgnis wird Ihnen denn von Diktat zu Diktat 
immer eine Seite ber Reihe nach aufgegeben. Das Lernen jelbjt 
macht ja, wie ich nicht leugnen will, einige Mühe, aber fie lohnt 

ſich reichlich. Denn dad ganze Haus wird beteiligt und lernt mit 

in wonnevollem Eifer. „Lieber Wbdolf‘, jo wurde ich, ehe mir 

die Geſchichte befannt war, einmal von meiner ungeduldig harren- 

den Gattin empfangen, ‚jage mir um Gottestoillen gleich, was Ht 

ber oder die oder dad Mggregat!! ‚Warum? wenn ich fragen 
darf?‘ ‚J, der dumme Junge der Emft, der figt num ſchon eine 

Stunde draußen und heult und . . . Und num erfuhr ich ben 

Zuſammenhang, merlte in der Folge lelder auch noch manche 
Lüde in der Sprachkenntnis meiner Frau, die ‚Alziſe‘ und 

Aſſiſe‘ zu verwechieln neigte und über die Eiymologie von 
‚apodiftiich* ſowie jpäter von ‚„Diarchöe‘ nicht fiher war. Es 
wird anders werden, ja auch die Sprachbildung des ganzen weib- 
lichen Geſchlechts kann auf dieſem Wege künftig gehoben werden. 

Borläufig free ich mic aber darauf, wenn ber Junge an den Buch— 

ftaben E fommt; für „Eloge, Eventualität‘ u. a. wird die Wifjens 
ſchaft der Mutter ſchon hinreichen, aber bei ‚Emphafe, Empirie, 

Epitheton‘ und gar ‚Embryo‘ werde ich Beicheid geben milſſen. 

Zuerft machte der Bengel und, wenn er mir ordentlich Beſcheid 
gegeben hat, auch die anderen babei jehr viel Fehler, aber jept 

ſchreibt er Wortgruppen, wie ſie der Lehrer ihnen diltiert: „die 

Garriere eines brillanten Chorjängers, das Coupe des brünetten 
Compagnons, mit Bravour die Eitabelle, die Courage der Dialo— 

niffin bei der Diphteritis‘ ufiv. zumeilen ſchon fehlerlos.... Man 

fieht, was erreicht werden fann, wenn's nur richtig gemacht wird; 
in ein paar Wochen wird der Junge dieje ganze reiche Mahlzeit 

des Wörierverzeichnlſſes verichludt Haben. Und dann — wohl 

befomm’s ihm! Sie werden ben dringenden Wunſch eines 

Baters und für die Hebung der Sprachbildung begeifterten Mannes 
begreifen und teilen, feine innigite freude über diefes ausgezeich— 
nete und fegensreiche Verfahren öffentlich zu befunden«... 

— Über das Wort Schriftleituug (val. Zeitichr. 1902 Sp. 278) 
fit uns eine beachtenswerte Mitteilung zugelommen, die für 

den Spracverein aucd einigen geſchichtlichen Wert hat. Es tft, 

fo beginnt diefe, den Freunden der Epradjreinigung, bie dieſe 
Bewegung ein paar Jahrzehnte haben verfolgen können, eine ge- 
läufige Eiſcheinung, daß neue Wortbildungen, die Erjag für 

Fremdwörter abgeben follen, anfangs mit Miftrauen aufges 

nommen, ja, womöglich verfpottet werden. Wer entfinmt fi von 

den älteren Mitgliedern unseres Vereins nicht noch, wie jehr man 

ſich vielerfeits jträubte, das deutſche Wort »Schriftleitunge für 
Redaktion zu gebrauchen? Und nun hat es ich ſchon fait alls 

gemein eingebürgert; Anſtoß dürfte an diefer Neubildung kaum 

noch irgend jemand nehmen. — Da berührt e& eigentümlich, heute 

einen Brief des unlängst verftorbenen preufifchen Unterrichts⸗ 

minifterö D. Dr. Boſſe vom Jahre 1887 zu leſen, worin der Herr 

Berfafier fich auch gegen das damals noch ungewohnte Wort 
»Schriftleitunge wendet, Da der Brief zudem die Stellung bes 
damaligen Stantöjefretärs zur Sprachreinigung kennzeichnet, fo fei 
er bier mitgeteilt. Gerichtet ift er an unfer Mitglied Wilh. Meyer- 

Martau als Mitarbeiter an der »Monatsfchrift für Deutſche 
Beamter, ald deren Scriftleiter Boſſe damals zeichnete. Die 

»Rojt« hatte eine Schrift Meyers Marlaus (»Das Fremdwort in 
der deutſchen Spradje«) aus grundfäglicher Gegnerihaft ungünftig 
beurteilt, weshalb der Berfajjer einen Wuflap über benfelben 

Gegenſtand von der Monateichrift f. d. B. zurüdjorbern wollte. 
Darauf antwortete Dr. Bofje im Dezember 1887: 

Schr geehrter Herr! 

Der Poftartitel macht mic gar nicht irre. Ihr Schriftſatz 

iſt ſchon im Druck. Nur befenne ich offen, daf ich bie ganze 

Sache etwas weniger heißblütig amfehe, und daß ich beim 

beiten Willen nicht fo ſchnell vorwärts komme, tie ber 

D. Spradwverein ed mohl haben möchte. Mande Ber- 
beutichungen trefien die Begriffe nicht recht, die fie ausdrüden 

follen. So kann ich 3. B. mich nicht entichliehen, Schriftleitung 

für Nedattion zu fchreiben. Schriftleitung bedeutet etwas ganz 

anderes. Aber den guten Willen habe ih, und mit freude 

fehe ih, daß ich aud in der amtlichen Sprade vieles durd)= 
fee, woran früher nicht zu denten gemwejen wäre. Alſo un— 

verzagt vorwärts! In aufrichtiger Hochachtung 

Ihr jehr ergebener Boſſe. 

— In ber viel beachteten Schrift des Stegliger Oberlehrers 
Dr. Ludwig Surlitt: Der Deutſche und fein Vaterland 

(Berlin 1902) findet ſich eine Üußerung, die um fo eher hier 

verzeichnet zu werden verdient, als der Berfajjer durch feine an 

mehreren Stellen ausgeſprochene Vorliebe, ja Begeifterung für 

engliiche Verhäftniffe bei dem oberflächlichen Leſer den Eindrud 
eines gar zu eifrigen Freundes unfrer Vettern jenfeit® des Kanals 

hervorrufen fönnte. Gurlitt jagt S. 122: »Gegenüber der antis 

nationalen Verhetzung von feiten der jozialdemofratiichen Führer 
ift die Fremdländerei umjrer Gebildbeten harmlojer Natur.« 

Er führt das ſehr verftändig aus, fügt jedoch in einer Anmerkung 
hinzu: »Nicht ftreng genug aber ift die Charakterlofigkeit der jungen 

Leute zu verurteilen, die mit dem englifchen höchſt nachahmenes 

werten Bewegungsfpielen auch die fremden Worte mit herüber: 

nahmen. Wo nur immer Deutſche Lawn tennis fpielen, nicht 

etwa Deutſche mit Engländern, ſondern Deutsche unter ſich, da 

bedienen fie fich dabei im lächerlichſter Weife and der engliſchen 

Sprahe.... Bei feinem andern Volle der Erde wird man eine 
ſolche charafterlofe Schwäche und Eitelkeit beobachten. Oder hätte 

jemand gehört, daß der Franzoſe, wenn er Münchener Bier trinft, 
feine Gläferzahl mit »ein®, zwei, dreie angibt? Dieſe play- 

Sünglinge und out-rräulein follten dem öffentlichen Spotte ver 
fallen, und ſchon in der Schule follte man auf das törichte Be— 

nehmen hinweiſen, durch das den ernften Beftrebungen vieler 

deutjcher Männer, unjre Mutterfpradhe von Fremdwörtern zu 

fänbern, jo finnlos entgegengearbeitet wird. Fürchten denn biefe 

jungen Lente nicht, daß fie fi) dadurd bei den Engländern ver: 

ächtlich machen und ſich ihrer beutichen Ehre begeben? Das 

Prahlen mit fremden Sprahbroden jollten fie doc) lieber den 

Stallfnehten auf der Rennbahn überlafien und die nationale 

Charalterlofigleit den Sozialdemofraten.« Das find treffliche 

Worte; man müßte fie mit großen Buchjtaben auf Zettel druden 

und dieſe an alle Tennisjpieler Deutfchlands verteilen laſſen. 

Die allerdings begründete Einwendung gegen Gurlitt, daß keines— 
wegs die Deutichen allein, fondern auch Ruſſen, Staliener und 

namentlich Franzofen fo »charalterlos und eitel« find, die engs 

liſchen Spielausdrücke zu gebrauchen, würde die bittere Pille, die 

gar mancher dann zu verihiuden befäme, kaum ſchmachafter 

machen. Aber bittere Arznei wirft oft gut. F. W. 

— Menu le 8 janvier 1903, jo iſt nad den Greizer Neueſten 

Nachrichten die Tiſchlarte für die Feittafel im Fürſtlichen Schloffe 
2» 
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beim Empfange des Großherzogs von Sachſen überichrieben ges 
wejen. Hüitres Whitstable, Consomm6& Isabelle, Dölices Jenny 

Lind und viel anderes Gute ift, wenn das Blatt recht berichtet, 

fo darauf verzeichnet. Much die Karte für das Dejeuner vom nächſten 

Tage mit Cocki Lecki à la Turque an ber Spihe und danadı 
unter manchem andern mit Poulets hambourgkoise (!) war den guten 
Greizern nicht vorenthalten, die dadurch inſtandgeſeht wurden, 
die fürjtlichen Genüfje im Geiſte natürlich mit tiejftem Verftänd- 

niffe zu teilen. Sein deutjches Wort hat fie darin geftört. 

— Neostyle London. So lautet dad Wafferzeichen des 
Papieres, das das preuklihe Haus der Abgeordneten zu 
feinem Schriftwechfel benupt. Ob es wohl denlbar wäre, daß 

das engliiche Parlament ſich eines beutichen Schreibpapieres 

bediente? Die deutſchen Gewerbetreibenden, denen vielleicht 

unfere Rügen ihrer Vorliebe für fremdſprachliche Benennungen 
manchmal unbequem und ärgerlich geweſen find, fünnen hieraus 

erjehen, daß die Gleichgültigkeit in folden Dingen aud) un— 
angenehme Folgen für fie haben fann. Wir jepen dabei voraus, 

daß das Papier mit dem obigen Zeichen nicht etwa — aus einer 

deutfchen Fabrik ſtammt. -2. 

— Soeben ift ein Deutſches Leſebuch für Lehrerinnenfeminare 
von Dr. Johannes Heydtmann in Potsdam erjchienen, das einen 

beuilichen Beweis liefert, wie viel dem Sprachverein nod zu tum 

übrig bleibt. Nur zwei Beweife von vielen jeien dafür angeführt, 
Eine Stelle aus Windelband, Geſchichte der neueren Philofophie, 
enthält auf 2*/, Seiten 84 Fremdwörter, und ein Abſchnitt aus 
Adolf Baſtian S. 150 bringt ed auf weniger als zwei Seiten 
gar auf 95 Fremdwörter, Dort finden fi) Muſterſätze wie die 

folgenden: »Die Geſchichte als jedesmalige Weltgejhichte zentriert 

um die Bolfägeichichte, je nad der Ausweitung zugehörigen 
DOrbidterrarums, wird indes, nachdem das Neß des internationalen 

Berlehrs über den ganzen Globus verbreitet ift, ſich dadurd in 

eine Art univerjeller Weltgefchichte hineingezogen jehen, während 
zur vorläufig proviſoriſchen (fo!) Aushilfe fich in der Ethnographie 

alles dasjenige aufgeftapelt findet, was infolge des Entdedungs- 
alters außerhalb des Befichtäfreifes aus blauem Himmel hineinfiel.« 

In der Weife geht es weiter mit »Hataflysmos, Phytogeograpbie, 

Sinologie, autochthon, Konflittsitreitigkeit, Periodizität, ftabil« 
ufw. ufw. Es ijt aud nicht anzunehmen, daß der Abjchnitt aufs 

genommen worden wäre, um als abſchreckendes Beijpiel für die 

Mißhandlung unferer Mutterſprache zu dienen; dem widerjpricht 

das häufige Vortommen ähnlicher Abſchnitte. Man darf geipannt 

fein, ob eine Behörde die Einführung eines jolchen deutichen Leje- 

buchs für angehende deutfche Lehrerinnen genehmigt. 

Elbing. Horn, 

— Benfionär, Bonn ijt eine » Penfionopolis«, wie es jo ſchön 
und geiftreich heißt. Da wohnen penfionierte Offiziere und Beamte 

aller Art, da gibt es eine ganze Menge von Fremden-Penſionen, 

und eine erfledlihe Anzahl von Mädchen: Penfionaten, die man 

auch Badfiih- Aquarien zu nennen pflegt. Da ſich diefe Pens 

fionate durchaus nicht immer » Benfionate nennen, fondern häufig 

nur »Benfione, fo fommen vielfad, Verwechſelungen mit Fremden- 

Penſionen vor. Das wird anderdwo auch jo fein. Und wahr- 

ſcheinlich wird es aud) anderswo vorfommen, dab ſich jene 

penfionierten Beamten uſw. Benjionäre nennen, und daß man 

die Penfions> Mädchen Penfionärinnen nennt. Nach Sarrazins 

Fremdwörterbudy fann das Wort »Penfionäre auferdem noch 

bezeichnen einen Koftgänger, einen Gaft, einen fremden. 

Hier aber nennen fich jept außerdem eine ganze Reihe von 

Inhabern und Inhaberinnen von Benfionen auch Penfionäre! 

Und jo kommt es, daf, wenn man nun in amtlichen Werzeich- 

niffen bei einem Mannsnamen als Beruf »Penfionär« angegeben 
findet, man nicht weiß, ob es 1. ein penfionierter Beamter ift, 

oder 2. ein Gaſt in einer Benfion, oder 3. ein Inhaber einer 

ſolchen (!); und die »Penfionärine lann gar 1. eine penfionterte 

Beamtin fein, 2. ein Gajt in einer Penfion, 3, eine Inhaberin 

einer Penfion (!), 4. ein Penjionats Mädchen, und 5. eine Vor—⸗ 

fteberin eines Penfionates. Ich verbreite dieje Mitteilung, die 

wieder einmal die ungeheure Bieljeitigfeitund Brauchbarfeit 
ber Fremdwörter ſchlagend beweift, um fie gemeigter Be— 

achtung namentlich da aufs dringendite zu empfehlen, wo bie 

— mie mir fcheint — neue Verwendung des Wortes bisher 
noch nicht üblich fein follte. 3. Ernit Wülfing. 

— Aller Herren Länder. Wenn zwiſchen dem Berbältniswort 
und dem dazugehörigen Hauptwort ein zweiter Fall fteht, 

glauben manche die Fallbezeihnung des dritten Falles weglafien 

zu müfjen. Auf diefen häufig vorlommenden Fehler iſt jchon im 

26. Sape zur Schärfung des Spracgefühls hingewleſen worben. 

Auch A. Heine rügt in feinem Deutjchen Spradhort ©. 51 

dieſen Mißbrauch. Aus einer Zeitung führt er an: »Reifebücher, 

die in aller Hände finde; ja fogar in einem Lehrbuch für Schulen 

hat er gefunden: » Doc iſt es in folder Herren Häufer nicht 

geheuer«. Einen befonder& bezeicdhnenden Beleg für die Verbreis 
tung dieſes Fehlers findet man in dem OftobersHeft von Reclams 
Univerjum v. 3. 1902, einer fonft gut geleiteten und künſtleriſch 

vorzüglich ansgeftatteten Zeitſchriſt. Dort werden mehrere an- 
mutige Bilder von jchönen frauen aus den verſchledenſten Gegen: 

den ber Erde veröffentlicht mit der Unterfchrift: »Schöne Frauen 

aus aller Herren ändere, In dem einen Heft lieſt man an 
fo hervorragender Stelle nicht weniger als ſiebenmal diefen Fehler. 

Sit denn niemand bei der Drudberichtigung auf den gerade nicht 
fernliegenden Gedanten gefommen, daß man im Deutihen nicht 
gut jagen kann »aus die Länder«? Der fonit jehr belichte 
»Drudfebler- Teufel« lann bier jein Spiel nicht getrieben haben. 

Denn jiebenmal nacheinander denjelben Fehler zu veranlajien, 

wäre doch jelbjt für einen boshaften Teufel zu langweilig. 

9. Dunger. 

— Aus Stuttgart jhreibt man uns über einen belichten 
Sprachfehler, der neuerdings bis in den Eaal des preukiichen 
Landtags vorgedrimgen ift: Ein Sprachungeheuer iſt die leider 
oft gebraudte Nedensart: »Meines Erachtens nach!« Vielleicht 

rührt ſich das Gewiſſen des einen oder anderen Spradhjündere, 

wenn er an diefer Stelle darauf aufmerlfam gemacht wird, daß 
allenfall$ »meinem Erachten nach· angeht, dab »nad; meinen 

Erachten« oder ⸗meines Erachtens« richtig, aber die Berauidung 
dieſer beiden Möglichkeiten geihmadlos und falſch ijt. Bei 

> Meiner Meinung nahe ſieht Meinung im dritten, nicht im 
zweiten Falle. 

Sur Schärfung des Sprachgefühls. 

198) »Über die Erziehung 198) Über die Erziehung 
unſres Königs ald Prinzen unſres Königs als Brinz Nibert. 

Albert.« (Feſtrede eines ſäch⸗ 

ſiſchen Gynmaſiallehrers nad 

dem Jahresbericht der beiref— 

fenden Anſtalt.) 

Die Worte sald Prinz Albert« ſind nicht ein Beiſatz 

(Appofition) zu »unftes Nönigd«e — denn wir können daraus 

nicht den Saß bilden: »weldyer Prinz Albert ift oder ware —, 



fondern eine nähere Beſtimmung zit »Erziehunge, Der Red⸗ 

ner will darlegen, wie unſer König als Prinz Wibert ers 

zogen wurde, d. bh. zu der Zeit, als er noch Prinz Albert war. 
Über diefen Unterfchied vergleiche man den ausführlichen Aufs 
fag von Theod. Matthias in unter Zeitichrift 1900, Sp. 121 

bis 129. 
Ein ähnlicher Fall gab vor kurzem in einem Lehrerverein 

den Anlaß zur Anrufung eines Schiedjpruched. Der Bor: 
figende jollte zum Ehrenmitglied ernannt werden. Für bie 

Urkunde war folgender Wortlaut vorgeidjlagen worden: »Der 
Verein ernennt Herrn A... in bantbarer Anerkennung jeiner 
vielfeitigen Verdienſte als langjähriger Borfigender zu 

jeinem Ehrenmitgliede —«. Cinige Mitglieder verlangten ben 
4. Fall: »ald langjährigen Borfigenden«e. Mit Unrecht. 

Denn der Berein wollte Herrn A. ehren, nicht weil er langs 

jähriger Vorfikender war, jondern weil er ſich als folder 

vielfeitig verdient gemadt hatte. 

199) »Beim Durchtvennen ber 199) Beim Durdirennen der 

Leber hatten drei jtarfe Schlag: 

adern unterbunden zu wer— 
den.« (Aus einem Bericht über 

bie Trennung der Siameſiſchen 

Zuwillinge in der Deutjchen Bei: 

tung vom 11. (Febr. 1902, mits 
geteilt von Prof. Dr. Sprenger 
in Northeim.) 

Seber waren drei ſtarle Schlag— 

adern zu unterbinden — oder: 

mußten... . unterbunden werden 
oder: hatte man zu unterbinden. 

Man kann wohl jagen: »Died bat zu geichehen«e —, 

aber nicht: »Dies hat getan zu werden«. In diejer Vers 
bindung ift die Leideform unzuläffig. 

200) »Hierdurd teile id) 

ganz ergebenst mit, daß es 

mir leider zu meinem Be- 
dauern nicht möglich ijt, die 

bier zur Reparatur bejinds 

lihe Waſchlommode jhon mor= 

gen zurüdliefem zu können. 

Ich werde die Arbeit jo viel 
als irgend möglich beſchleunigen 

lafjen und die Kommode voraus 

fihtlih am Freitag zur Ub- 
lieferung bringen. Ich bitte 

jih bis dahin freundlichit ge— 

dulden zu wollen und empfehle 

mid gern zu ben angeneh- 

men Dienjten.s (Mus ber 

Zuſchrift eines gröheren Berliner 

Gejchäftes, mitgeteilt von Ober: 
lehrer Dr. Saalfeld.) 

Biel zu viel Worte! 

200) Zu meinem Bedauern 
iſt es mir nicht möglich, die mir 

zur Ausbeſſerung übergebene 
Waſchkommode (»Waiclajten« 

in Djterreich) ſchon morgen zus 
rüdzuliefern. ch werbe aber die 

Arbeit möglichſt beichleunigen 

laffen und die ſommode voraus- 

fihtlih am Freitag abliefern. 

Bis dahin bitte id) Sie, Sich 
freundlichit zu gedulden, und 

empfehle mich zu Ihren Dieniten. 

Man braucht nicht mitzuteilen, dab 

man etwas mitteilen will. Fehlerhafte Häufung: »leider zu 
meinem VBebauern«, »möglid; ... zu fünnene«, »bitte ... ges 

dulden zu wollen. Häßlic »zur Ablieferung bringen«. Über⸗ 
trieben »ganz ergebenft«; denn die dritte Steigerungaftufe 

lann nicht noch gejteigert werben. 
Herr Prof. Dr. Pietſch fügt zu dem lehten Satze folgende 

Bemerkung Hinzu: »Ganz richtig; darum eben ift z. B. für 
mein Spracgefühl ganz ergebenit die farblofefte Höflic)- 

feitsformel, die ich anmwende, wo id, gar nichts damit jagen 
will. Sie ift mir völlig entleert von aller Empfindung.« 
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Bücherſchau. 

Trautmann, Morig, Kleine Lautlehredes Deutſchen, 
Franzöfiſchen und Engliſchen. Bonn, Georgi, 1901 -03. 

X u. 150 S. 8 4.4. 

Zu dem größeren, vergriſſenen Buche desſelben Bf. über die 
Spradlaute (Leipzig, Ford, 1884— 86) fteht das vorliegende in 
dem Berhältnifie einer verkürzten, teilmeife umgenrbeiteten Aus— 
gabe. Der erfte Teil, »Die Spradlaute im  allgemeinen« 
(5. 1—64), ift ungefähr um die Hälfte Heiner geworden, als 
er in der erjten Ausgabe war; ed werden nämlich die Anfichten 
und Syſteme anderer nicht mebr vorgeführt und beiprocden. Der 
zweite Teil aber, »Die Laute des Engliichen, Franzöſiſchen und 
Deutichen im bejondeine, ift ganz umgearbeitet, indem der Bf. 
diesmal nicht von den Buchjtaben ausgeht, fondern von den in 
dieſen Sprachen vorfommenden Lauten. In der Auffafjung und 
Anordnung der Spradylaute bat der Bf., wie den Lejern der 
früheren Ausgabe befannt iſt, einige Eigentümlicleiten; darüber 
habe ich jeinerzeit (3. f. rom. Philol. X) ausführlih geiproden. 
Die Lautzeichen des Bf. find für den Leſer fehr leicht zu lernen. 
Der Bf. beobadıtet ſcharf, fennt die fremden Spradıen, von denen 
er ſpricht, genau und ſchreibt mit gewinnender Geradheit und 
Klarheit. 

Unfren Vereinsgenoſſen werden beſonders zwei Fragen am 
Herzen liegen: was für eine Ausſprache des Deutſchen lehrt der 
Bi.? und wie ftellt er fi ſonſt den Bielen unjres Bereins 
gegenüber? Die erjte frage läßt fi nicht furz beantworten; 
denn der Bf. trifft feine Enticheidungen immer unabhängig und 
jelbftändig.. Das in den größeren Mittelpunlten der beutichen 
Bildung vorherrschende Zäpfchen: r verwirft er, weil es von Paris 
aus hierher verpflanzt ſei umd ein qurgelnder Wallenftein lächer- 
lich wäre. Die befannte Negel für die Ausiprache des e (und ä), 
daß das lange als geſchloſſen (frz. &) und das kurze als offen 
(frz. ©) zu gelten babe, billigt er nicht, weil dem Oberbeutichen 
ſchlimm zu Mute würde, wenn ein Schaufpieler » Denjchenleben « 
nad) dieſer Regel ausipräce uſw. Diele Behauptung ijt, wenigitens 
in folcher Allgemeinbeit, nicht richtig: in Wien würde man viels 
mehr an der verfehrten Ausſprache Anftoh nehmen. (Überhaupt 
wären einige Ausſprüche ded Bf. über oberdeutiche und über 
füddeutiche Ausſprache auf Heinere Gebiete einzufchränten geweſen.) 
So hat der ®f., wie wir alle, zumeilen zwifchen Nord und Süd 
oder zwiſchen Hergebrachtem und neuer Entwidlung zu wählen. 
Eigentümlich iſt fein Vorſchlag, die unbetonten Endungen =er, 
sen, sed, sel, sem wie sar, san, ⸗zis, «ol, sum anbpeipvehen: 
an einer Begründung fehlt es nicht, aber jo kühne, über Nord 
und Süd, Alt und Reu hinausgehende Vorſchläge find doch aus— 
fihtslos. Daß der Bf. in einigen Stüden der »Deutihen Bühnens 
ausſprache von Siebs wideripricht, wird niemand wundern; eher, 
daß er S. 71 diefe Arbeit umermähnt läht. Mit Befriedigung 
ſehen wir den Bf. für die Sprachreinheit beforgt. Er meidet die 
überflüjfigen Fremdwörter und erjept fie mit den Mitteln ber 
eigenen Sprade. Dabei ſucht er ſchwerfälligen Gebilden aus dem 
Wege zu geben. Es fragt fih nur, ob er mit ſolchen neuen 
Kunftausdräden durhdringen wird, wie Galm, Dieb, Giel, Lip- 
ping, Zahning, Anitab, Treff, Treffigung; fie bedeuten, wie man 
nur zum Zeil erraten wird: Bofal, Sonjonant, Mundhöhle bis 
zum Sehltopf, Lippenlaut, Zahnlaut, Anlautsbuchjtabe, Ton 
Kerl), Betonung. Entſchieden mißbilligen muß ich aber den 

organg, den im lebten halben Kahrhundert auch andere Germas 
niiten befolgt haben und der darin beſteht, unſere Schriftiprache 
in einzelnen Stücken um ein paar Jahrhunderte zurüdzuichrauben. 
Mit großer Teilnahme lernten wir einft von den Germaniten 
z. B., dab »Sündjlute nicht von »Sünde«, »ereignen« nicht von 
seigen« abjtammt; aber für die Screibung und Ausiprade 
»Sintjlute, »eräugnene konnten fie fajt niemand gewinnen. Jene 
entgleiften Formen find num einmal nbd. geworden. Wie viele 
Sahrhunderte foll denn das t in »jelbit« und »ergentlidh« noch 
warten, bis es fein Bürgerrecht erſeſſen bat? Wir haben uns 
einit die (bloß papierne) Form »selbitftändig«e gem abgewöhnt, 
aber »jelb8« und »Selbgejühl«e laſſen wir uns nicht aufreden. 
Mühſelig jchleppt fich noch das Heitwörterpaar »hangen — hing« 
und » hängen — hängte« im heutigen Schrifttum fort, aber »jtiden — 
ftaf« ſollte man uns doch nicht mehr ausgraben. Zwiichen »derere 
und »deren«e machen wir einen fejtitehenden Unterſchied; warum 
ſoll num plöglich die zweite Form weggeworfen werden? »Mehrere« 
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iſt jo gut wie frz. plusieurs; nun denfe man fich einen Franzoſen, 
der plus ftatt plusieurs fchriebe! Es iſt jehr ſchön, die Geſchichte 
der Mutterfprache zu kennen, es ijt auch qut, in zweilelhaften 
Fällen des Sprachgebrauches die Sprachgeſchichte zu Mate zu 
iehen; aber fejte neue Formen willkürlich durch alte zu eriegen, 

Beiht die Sprachgeſchichte mißbrauchen und fie auf den Kopf jtellen. 
Doc folche Mleinigleiten, die man leicht für Drudfehler hält 

oder ganz überſieht, werden dem Leſer des guten und jchönen 
Büdleind den Genuß nicht beeinträchtigen. 

Annsbrud. Th. Gartner. 

E. Söpfert, Die Bergmannsiprahe'in der Sarepta 
des Johann Matheſius. 8% 10768. Beihelt zur Zeitihrift 
für Deutſche Wortforſchung. Trübner, Straßburg 1902. 3 .#. 

Die deutjche Bergmanndiprache hat einen unermehlichen Neid) 
tum und urdeutſche Kraft. Aus ihr hat Ichon der Begründer 
unfrer neuhochdeutſchen Schriftſprache, M. Luther, neihöpft, und 
nod) heute könnten wir ihr für manches Fremdwort ſchönen Erjat 
entnehmen. Bejonders lobenswert an den Ausdrücken des Berg: 
manns ift die Anfchaulichkeit und die Knappheit der abgeleiteten 
Wörter. Das lehrt ein Blid auf das vorliegende, mit gewiſſen— 
baftem Fleiß zufammengeftellte Verzeichnis von etwa 1000 Bergs 
mannsausdrüden, die in der Predigtfammlung »Sarepta« des 
alten Joachimsthaler Bergpredigerd Johann Matbefius vorlommen. 
Mathejius, ein Schüler und Freund Luthers, hat das blühende 
Bergleben feiner Beit genau erforscht und behandelt num mit den 
Männern vom Leder die geiftlihen Dinge in ihrer Spradie: Gott 
ijt der oberite Bergberr, die reine Lehre iſt der breite Blid des 
lauteren Silbers, der Prediger ein Erzicheider, Chriſtus der rechte 
Steiger und Sclägelgejell, Vaterunfer und Geſetz jind Gruben 
liht und Kompaß. Neben ſolchen, oft jehr weit herbeigezogenen 
Vergleichen enthält die Sarepta viele gelehrte und auch vollstüm— 
liche Erörterungen des Bergwejens, die der Erhaltung wert find. 
Söpfert hat ſich ein großes Berdienft erworben, indem er die 
eigenartigen Wendungen und anſchaulichen Bilder des Berg: 
—— und der Bergmannsſprache einem größeren Kreiſe zus 
gänglic) gemacht Hat. B. Steinede. 

Ein Winterabend in einem medlenburgijhen 

Banernbaufe Nah medlenburgiihen Boltsiberlieferungen 
zujammengeftellt von Rihard Wojfidlo. Wismar 1901. 
60 Seiten Tert und Mufikbeilagen nebit 3 Bildern. 

Was das Büchlein bringt, find in anmutender Form medlen— 
burgiſche Vollelieder, Sagen, Sprüche, Nätjel, Tänze und Nedens- 
arten. Wofjidlo Hat die dramatifche Form gewählt, um ums 
diefe Sachen nahe zu bringen, und er bat, als das Werkchen 
vor zwei Jahren im Berliner Verein für Volkskunde aufgeführt 
wurde, einen erfreulichen Erfolg damit gehabt. Einen guten Teil 
davon bat Woſſidlo ſelbſt geſammelt, fo die Sage vom Niblungen: 
land und die Herenjage. Über ihr Alter wage id) feine Ver— 
mutung auszusprechen, wenigftens feine, die ich begründen fünnte. 
Doc; fcheinen mir alte Züge darin enthalten zu fein, die fich in 
den Grimmſchen und den Bechiteinichen Märchen wiederfinden. Die 
Niblungenlandjage entlehnt jogar einen recht alten Namen im Titel. 
Die Volkslieder, Nätjel und Leberreime find noch heute allges 
mein befannt. Was mir am wertvolliten für die Erfenntnis 
deutjcher Sprache an dem Werfe jcheint, find die vielen volfstüm- 
lichen Nedensarten. »Das ijt nur jo'n Schnad«, fagt man in 
der Provinz; Hannover und wohl auch anderswo. Damit meint 
man dann Redensarten, die meijt einen Zuſtand mit anderen 
aus anderer Umgebung vergleichen. Vlelſach aber geben dieſe 
Schnäcke für ſich gar feinen verſtändigen Sinn, nur immer eine 
ſinnliche Borftellung; z. B. »Ja Dierns, denn dedt mu man af, 
aewer'n bäten alart mööt bat gahn«. »Ja as wenn Lemb jmödft 
un bett gor feen Piep⸗. Bon folhen Schnäden ift das Bud) 
voll. — Ich glaube, dab es wohl eine Vorftellung geben fann 
von den Schätzen niederdeutfher Sprache und niederbeutichen 
Vollstums. 

Berlin. v. Bloedau. 

Rechtſchreibſtoöſſe in Nuffagiorm. Mit Wort- und Sinn- 

erflärungen, Wortzeichen, Wortfamilien und Nedensarten. Ein 

Handbuch für Fehrende an Volks- und Bürgerſchulen, au den 

Unterklajien der Dittelfchulen und verwandten Lehranjtalten. Nach 

den amtlichen Beitimmungen über die neue Mechtidweibung be 

arbeitet von Ferdinand Krautmann und Eduard Harts 
mann. XVIlu. 227& Bien, A. Pichlers Witwe und Sohn. 

Im Zujammenbange mit dem beherzigenswerten Auflage »das 
Fremdwort in der Schule« in Ar. 10 der Beitfehrit 1902 verdient 
diefe Neuerſcheinung bejonders erwähnt zu werden. Das über 
haupt lehr⸗ und ſprachkundlich gleich gediegene Hilfsmittel widmet 
von feinen 210 Seiten die legten 10 den Fremdwörtern, und 
war wird beren GErjepbarkeit nicht nur durch Beifügung guter 
—5—— in Klammern veranſchaulicht, ſondern die Ver— 
deutſchungen werden auch geübt, indem vorgeſchrieben wird, 
Fremdwörter einfach erſehen oder in einer nur mit Fremdwörtern 
vorgetragenen Nachſchrift diefe nur in Klammern, an eriter Stelle 
die Verdeutichungen verjuchen zu lajien. Nachſchrijt Nr. 165 hat 
geradezu die Überjchrift Wie wir die Fremdwörier für unjere 
Stubeneinrichtung verdeutfchen fönnen«, und an Nr. 167 wird bie 
Stilaufgabe gefnüpft: »Warum follen wir entbehrliche Fremdwörter 
vermeiden?e, nachdem das Stüd jelbft die Frage »Ob die Fremd⸗ 
wörter vornehm finde aljo beantwortet hat: 

»Brofeffionellee Bagabund iſt nicht, wie mandje glauben, 
bornehmer als gewerbsmähiger Landſtreicher, elegant möbliertes 
Sargonlogis nicht vornehmer als fein ausgeftattetes Hervenzimmer, 
fonfequent ignorieren nicht vornehmer als beharrlich unbeadhtet 
fafien, folide Abonnenten nicht vornehmer als zuverläffige Ab- 
nehmer. Dit bezeichnen wir aud) wibrige Dinge durch ein Fremd— 
wort. Sit nicht perfid, frivol, mechant, miferabel, anonymer 
Denunziant gemeiner als treulos, leichtfertig, ſchändlich, erbärn: 
lich, ungenannter Ankläger? Oder Hingt anderfeits retour, Kollege, 
infommodieren, amijieren, engagieren, Mefultat, fkonjlatieren, , 
Brofit, imponieren, Offerte, Referat befjer als Amtsgenoſſe oder 
Mitarbeiter, beläjtigen, ſich vergnügen, anftellen oder auffordern, 
Ergebnis, fejtjtellen, Gewinn, Eindrud madıen oder Achtung eins 
flößen, Angebot, Beriht? Wollen wir nicht lieber anwenden 
augenblidlid; oder vorübergehend ftatt momentan, harmlos oder 
unſchuldig oder einfältig jtatt naiv, reizbar oder aufgeregt jtatt 
nervös, jein oder edel oder vornehm jtatt nobel, haushälteriſch 
oder landwirtichaftlich ſtatt ötonomijdh ?« Th. Mattbias. 

Zeitungsſchau. 

Aufſätze in Zeitungen und Zeitſchriften. 

Die deutſche Einbeitsichreibung. — Kölniſche Zeitung 

vom 22. Februar 1903, Nr. 147. 

Der Aufſatz gibt zunüchſt eine kurze Daritellung der amtlichen 
Beitrebungen zur Umgeftaltung der deutſchen Rechtſchreibung in 
den legten dreißig Jahren und beklagt die im dem nunmehr 
eltenden Wörterverzeichnis zugelafienen vielen Doppelichreibungen. 

8 eine ſtehe feſt, daß die doppelten und gar dreiſachen Schreibungen 
den wirklichen Zwed einer Vereinbarung über einheitliche Schreibweiſe 
zu Schanden, zu jchanden und zuſchanden macen und dadurch 
einen Teil des angeftrebten Einigungswerfes zu Grunde, zu 
grunde und zugrumde richten; wobei es nicht viel nüßt, zu 
unterſuchen, wer fich diefe Verichlimmerungen hat zu Schulden, 
zu ichulden und zuiculden kommen laſſen⸗ . Dazu gefellen ſich 
die vielen Doppelihreibungen, in denen cz; E und qu, dh und id, 
8 und Sf, y umd i, at und ä, ou und u ihre Mollen fpielen. 
Die Urheber der Negeln mögen befähigt fein, für fich felbit einen 
Weg durch das Gejtrlipp zu bahnen. »Mber das hätten fie auch 
für das große deutiche Volk tun jollen, jtatt fiebzig Millionen 
ſprachlicher Laien vor mehrere hundert Rätfelauigaben zu jiellen. 
Für den Unterricht ijt diefes Schwanlen ganz befonders zu bedauern. 
Der Schüler lann in die Yage fommen, von Abteilung zu Abteilung 
feine Schreibweiie umzulernen, je nach den abweichenden Anſichten 
der Lehrer«. Freudig jei daher das von dem Worjipenden des 
Deutjchen Sprachvereins Sarrazin verfafte »Wörterbuc für 
eine deutſche Einheitsfchreibunge zu begrühen, ein Werlchen. 
»das in Anbetracht feines Zieles ein recht großes Werk bedeutel«. 
Der Auffag gibt dann einen kurzen Überblict über die den Leiem 
der Beitichriit befannten Sarrazinſchen Vorſchläge, die um fo 
rüdhaltlojere Anertennung finden könnte, als die Kölniſche Zeitung 
fich in denfelben Bahnen bewege. Nach einigen unerheblichen Ans: 
ftellungen betreff3 der Schreibung Guerilla beſſer jet Guerrilla 
gewählt worden), Teurung und Teuerung uſw. ſchließt die Kölnische 
Zeitung ihre Ausführung wie folgt: 



85 Zeitfhrift des Allgemeinen Deutfhen Spradvereind XVII. Jahrgang 1908 Nr. 3 86 

»Leider können wir hier am Schluffe unfrer Betrachtungen 
auf das Sonst jo erfreuliche Büchlein nicht das Wort anwenden: 
Ende gut, alles gut. Ihm klebt nämlich ein ſehr bellagenswerter 
Mangel an, der libeljtand, dab es des amtlichen Gepräges ent- 
behrt. Der Verfafjer Hätte zum orthographiihen Diktator aus— 
erufen werden ſollen. Mit Hilfe feined Werkes lönnte Deutſch— 
ond zu einer wirklich und zweiſellos einheitlichen Rechtſchreibung 
gelangen, die doch auch als ein natlonales Gut und Band gelten 
ürfte. Oder follte vielleicht noch nachträglich ein förderlicher 

Schritt in diefer Richtung möglich fein, etwa ein amtlicher Hin— 
weis des preußiſchen Unterrihtsminifteriums? Während der Weg 
durch den Bundesrat mit fangen Verzögerungen verknüpft wäre, 
würde eine ſolche Mahregel der preufifchen Regierung, wenigitens 
im Grundfag, auch außerhalb Preußens bereitwillige Nachfolge 
finden und für alle Deutichen, die guten Willens find, das Biel 
erreichen helfen: für jedes Wort eine Screibweife.« 

Die deutſchen Mundarten als geſchichtliche Denkt: 

mäler. — Rheinifcher Kurier vom 2. Nov. 1902. 
An dem Beiipiel der riefen, Sachen, Alemannen u. a. 

wird gezeigt, dab die altgermaniſchen Stämme, aus denen ſich 
das deutſche Bolt zufammenjegt, ihre fprachliche Eigenart inners 
halb der alten Stammesgrenzen im wejentlichen bis auf den heutigen 
Zag gewahrt haben, obgleich fie ihre politifhe Selbftändigfeit 
feit länger ald einem Jahrtauſend eingebüht Haben. 

Spradjünden. — Braunſchweigiſche Landeszeitung vom 
25. Oft. 1902, 

Unter Beziehung auf einen Aufſatz in der Kölniſchen Zeitung 
wird auf eine Unrichtigfeit der Ausdrudsweiſe auſmerkſam ges 
madht, die ſich der Berfafjer des mit Recht jo viel gelefenen »Joͤrn 
Ute zuſchulden kommen läßt. Frenſſen gebraucht in den Sägen, 
die einen Vergleich enthalten, häufig den Indikativ, mit dem die 
BVorftellung von etwas Wirklidyem verbunden wird, flatt daß er 
zur Bezeichnung des nur Ungenommenen den Konjunktiv jeßen 
möchte. 3.8. ſchreibt er fülihlih: da war ihm, ald wenn er 
in feinem Leben verirrt war. Er ſchüttelte fih, als wenn ihn 
ein Grauen überfam. Die Warnumg ericheint um jo notwendiger, 
als ſich die Unart auch fonft findet. 

Zur neuen Nedtihreibung. — Dorfzeitung vom 26. Of: 
tober 1002. 

G3 werben die Abweichungen der neuen Mechtichreibung von 
dem bisher gültigen Regelbuch zuiammengeftellt und Pi ihre 
Berechtigung bin gebrüft. Die Verbeſſerungswünſche, die dabei 
zum Ausdruck kommen, find allerdings recht zahlreich, jo daß 
* —— freuen wir uns bes Erreichten⸗ einigermaßen 

rraſcht. 

Der Buchdrucker ale Wächter der Sprachreinheit. 
Bon Johann Pabſt. — Äſierreichiſch-Ungariſche Buchdruder: 

eitung vom 6. Nov. 1902. 

So guten Willen der Korreltor auch mitunter hat, für die 
Spradreinheit jeinerjeits mitzuſorgen, fo hindert ihm doch meiſt 
ebenfo die Lajt feiner Arbeit wie der Widerftand der Schriftiteller, 
fen Wollen zu betätigen. 

Die Fruchtbringende Geſellſchaft und die Grafen 

zur Lippe. — Blätter für lippiiche Heimatkunde vom September 
1902. 

Da der »lrheber und das erite Oberhaupte der Fruchtbringen- 
den Gefellihaft mit einer Gräfin zur Lippe vermählt war, traten 
auch die Brüder der Gräfin, ihr Nefſe und eine ganze Reihe 
lippiicher Hofleute ufw. dem Orden bei. Bon diefen allen wird 
der »Name«, dad ⸗»Gemälde« und das »Wort« nah der 1646 
bei Merian in Frrankjurt erjchienenen Stammrolle angeführt; 

- B. Simon VII, Name: der Lange, Gemälde: indianiſcher Flachs, 
ort: in ſtärlenden Blättern. 

Die Mutteriprade in Breufen. Die Statiftifche Horre: 
won bringt eime ausführliche Zuſammenſtellung über die 
ſprachlichen Verhältnifie Preußens. Danad) hat die reim deutich 
iprechende Bevölterung von 1800 — 1900 um 1,2 vom Taujend 
rege (1900 rumd 881 vom Tausend gegen 1890 880 vom 
aufend), ebenjo hat ſich die Zahl der Berfonen, die deutich und 

eine andere Sprache als ihre Mutterſprache angegeben haben, 

um 1,4 vom Taufend vermehrt (1900 6,1:1890 4,7 v. T.), 
mährend die Zahl der Berfonen, die nur eime micht deutſche 
Sprace jpredien, um 2,6 vom Taufend zurüdgegangen iſt 
(1900 112,5: 1890 115,1 v. T.). Am meiiten an Boden ver- 
loren hat das Frieſiſche, das jept nur noch 20000 (gegen 45000 
im Sabre 1890) jprechen. Insgefamt wurden in Preußen 86 
Spradygemeinjchaften ermittelt. Mar Erbe. 

»Modewörter.« — »Deutiches Bolfäblatt« Nr. 4917. 

Uls folche werben mit Klopftod Wörter gefennzeicdjnet, bie unter 
dem Scyeine, etwas Neues zu jagen, das Aite nur verwirren oder 
die en des Wenigen, das hinter ihnen iſt, überflüſſig find, 
während neue Wörter doch einem Bedürfnis entſprechen und eine 
Bereiherung der Sprache bilden mühten. In bunter Folge 
werben da allerlei Sprachjünden aufgededt, die Eucht, fremd- 
ländifche, jüdiihe (Tohumwabohu), ja aus den entlegenjten Ländern 
erborgte Wörter (Kotau) einzufhmuggeln, die Modetorheit, weibs 
liche Tier lindiſch zu verunftalten, die immer mehr um fich 
—— Neigung, einſache Zeltwörter durch jubjtantiviihe Ver— 
indungen (im Erſchelnung treten) zu umſchreiben, wie das gerade 

entgegengeiepte Beftreben, mehrere Wörter zu einem Hauptort 
zufammenzuziehen (Fahrpreisrückerſtattungsgeſuch), endlich die 
unzutreffenden WBergleiche, zu denen heutzutage vielfach Tiere 
herhalten müſſen (er ſchläft wie eine Ratte). Zwiſchendurch 
unternimmt ber Verſ. einen allerdings unberechtigten Feldzug 
gegen die Aufnahme norddeutſcher Wörter in die hochdeutſche 
Schriftſprache. Die Schriftiprade nimmt bejtändig, wie fie es 
auch von jeher getan hat, Wörter aus den Mundarten in ſich 
auf, aus den norddeutſchen fo gut wie aus den füddeutichen, und 
das ift aut fo. Daß vielleicht gegenwärtig mehr norddeutſche 
Wörter Aufnahme finden, hat feine Gründe (aud) abgejehen von 
bem Einfluß der Reihshaupiftadt) und braucht die Süddeutichen 
nicht zu ärgern, ed war auch jchon anders. Jedenfalls hat es 
feine Berechtigung, Wörter wie Kladde oder Schmöfer ald Mode: 
wörter zu bezeichnen. Auffällig ift, dab unfere Hauptmodewörter, 
nämlid die englifhen und die namentlich in dem Sunftichrifttum 
u neuem Leben erwachten franzöjiichen, ganz außer Betracht ges 
lieben find. FH. Stoll. 

Die Schriftleitung (Berlin NW52, Paulſtr. 10) ſtellt die 
obigen und früher hier genannten Aufſähe — nidt die 
beiprodenen Bücher — gern leihweife zur Verfügung. 

Aus den Smweigvereinen. 
(Aus Mangelan Raum müfjen leider mehrere Vereins— 

nadhridten für die Aprilnummer zurädbleiben.) 

Aachen. An der diesjährigen Hauptverfammlung hielt Ober- 
lehrer ffeuerjtein einen Vortrag über die Einwirlung der 
polnijhen Sprade auf die deutſche. Da die Bolen ben 
Deutſchen feinerlei Kulturwerte übermittelt haben, jo hat das 
Deutſche in den Dftmarlen auch fein polniſches Spradgut auf- 
enommen; die Einwirkung des Polnischen zeigt fich indeſſen jehr 
utlich in einer allgemeinen Verhunzung unſerer Mutterjprace. 

Das weiſt der Vortragende, der bis vor furzem in Polen tätig 
war, unter ausführlicher Darlegung der doriigen Spradjverhältnifie 
mit überzeugender Beweisführung nad; aud über die Mittel 
verbreitete er fich, wie der bedrohten beutichen Sprache zu helfen 
ſei. Der Spradverein ſel an erjter Stelle berufen, in diejem 
Kampfe um die Mutterjprache mitzumwirten. 

Altenburg (5.:9.). Im Oktober hielt der Vorſihende des 
Aweigvereins, Poitdireltor Heimbürge, einen Vortrag über die 
Sprache Luthers. In Anlehnung an Paul Pietſch's vortrefis 
liche Schrift » Martin Luther und die hochdeutiche Schrijtiprache« 
(1883) bot der Vortragende ein Bild von der Entjtehung und 
Entwidlung der Sprache Yuthers, gab Proben ihrer Eigenart 
und jcilderte ihren mächtigen Einfluß auf das Schrifttum und das 
geiamte Geiſtesleben des deutſchen Volles. Anfang Dezember 
bot der Zweigverein feinen Mitgliedern und Gäjten einen Vortrag 
des Frl. Klara Dejterlen aus Stuttgart, der reichen Beifall 
fand. Frl. Oeſterlen wuhte das ergreifende Zwiegeſpräch zwiſchen 
Marfa und Hiob in Schillers Demetrius ebenſo wie mancdıe 
Schönheiten neuerer Dicytungen den Zuhörern recht gut zu Gemüte 
zu führen und verſtand es, den Sachſen-Thüringern aud) Perlen 
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der Dichtung in ſchwäblſcher Mundart zu Verjländnis zu bringen. 
Ihre Vorträge können anderen Hweiqvereinen bejtend empfoblen 
werden. In den eriten Tagen des März wird der Schriftführer 
des Amweigvereind, Lehrer Wiegand, unter Mitwirkung eines 
anderen Heim und einer Dame Dichtungen von Martin Greif in 
Wort und Weife vorführen und über Martin Greif als Vollsdichter 
fprechen. — Der Mitglieberftand des Zweigvereins bat ſich im 
neuen Jahre erfreulichermweife weiter gehoben, da nad) jahrelangem 
Bemühen die Einrichtung einer neuen Ortögruppe (der vierten) 
in Eifenberg (S.⸗A.) mit zehn Mitgliedern endlich gelungen ift. 

Berlin: Charlottenburg. In der Berfammlung am 21. Januar 
hielt Dr. Güntber Saalfeld einen Vortrag über Des Sprad= 
vereind Werden und Wachſen. Ein Stüd deutſcher 
Bildungsgejhicdte. Der mit ſtarkem Beifall aufgenommene, 
von nationaler Wärme durchglühte Vortrag rüdte die Bilder ber 
Führer des Sprachvereins: Riegel, Jähns, rg Sarrazin 
in den Mittelpunkt der Betrachtung der geichichtlichen Verhältniſſe, 
die der Medner um fo lebendiger herausarbeitete, ala es ihm 
bergönnt geweſen fit, daran periönlichen Anteil zu nehmen. — 
Dem Vortrage gingen die Erjtattung von Necdenihafts- und 
Safienbericht jowie die Wiederwahl ded Boritandes voraus, — 
8* der Verſammlung vom 11. Februar erfreute das Mitglied, 

jenbahndireftion&präfident a. D. von Mühlenfels, die Zuhörer 
durch einen ungemein inhaltreihen, mit einer großen Menge von 
Beilpielen ımterfrügten Vortrag Über Die deutjhe Sprade im 
Bertehrsleben, an ben ſich eine lebhafte Beſprechung einiger 
fehr gebräudlicher Fremdwörter im Beıtehr anichloß. Darauf 
folgte die Beſprechung der neuejten Wreiäliite des deutichen 
Kolonialdaufes B. Antelmann, das ſich an den Verein mit dem 
Erſuchen gewandt hatte, ihm geeignete Verdeutſchungen vorzus 
Ichlagen. Es lann dies als erfreulicyes Zeichen betrachtet werden, 
daß ſich unfere Beitrebungen auch im Handelsftande immer mehr 
Anerkennung enverben. 

Danzig. Der ing verein bielt am 23. Jannar feine Haupt: 
verjammlung ab. Der Verein zählt 66 Mitglieder. Den Vorſtand 
bilden Landgerichtöpräfident Schroetter, Syndilus der Kaufmanns 
ihaft Dr. Fehrmann, Proſeſſor Dr. Debbert. Anfang März 
wird Herr Heyne einen Vortrag halten über das Thema: » alt: 
nadıt und Mundart am Rhein (Höln)«. 

Elberfeld. In dem zahlreic von Damen und Herren bejuchten 
Namilienabend am 21. Are ſprach Oberiehrer Dr. Becker 
über Goethe al8 Menſch. Er gab Wieland recht, der den 
Dichter den größten umter den Menfchen nannte, und meinte, 
Goethe werde darum bverfannt, weil jo wenige fähig jeien, fich 
einen Begriff von einem foldien Menichen zu machen. Alle, die 
ihm näher traten, hatten den Eindrud, als ob fie noch nie eine 
fo vollftändige Natur, einen jo ganzen Menſchen gejehen hätten, 
Es mag Menſchen gegeben haben, die einen jchärferen Verſtand, 
andere, die entſchedenere Tatkraft, andere, die eine tiefere Empfin= 
dung, eine lebendigere Einbildungsfraft hatten, aber es hat gewiß 
nie einen Menſchen gegeben, in dem alle Serlenfräfte in gleich 
grokem Maßſtabe wie bei Goethe vereint geweien wären. Und 
wiederum hat felten in einer jo hodyentwidelten Perjünlichkeit das 
Körperlihe fid fo felbitändig geregt und das Geiſtige jo innig 
durddrungen. Der Redner entwarf ein genaueres Bild von bes 
Dichters Üebenegemobnpeiten, feinem Verkehr mit Höherftehenden 
und Untergebenen, verweilte des längeren bei dem Freumdichafts- 
bunde mit Schiller, auf den wir als Deutiche jtolz zu fein Grund 
haben, und rühmt Chriftiane Vulpius als die Genoijin, welche 
Goethe möglich war umd die durch ihre Beſcheidenheit, Herzens— 
güte und Frohnatur es dem fpäteren Gatten ermöglichte, ganz 
jeinen geijtigen Aufgaben zu leben. Bulept wies der Wortragende 
auf dad Wort Montaignes bin: »Ich will nicht wegen meiner 
Schnften, fondern um meiner jelbjt willen aejhägt ſein« und 
meinte, Goethe habe gewiß denfelben Wunſch gehabt. Diejer 
würde ein Menſch eriten Ranges geweien jein, auch wenn er nie 
ein Dichterwerl geicrieben hätte; die Gefinnung made den 
Menſchen und der Menic den Künftler und Dichter. Mit Biel: 
ſchowsty fünne man behaupten, Goethes Leben ſei das gehalt 
reichite, bewunderungswürdigſte unter all jeinen Werfen, um jo 
mehr, da es nicht mit bewußter Ktunſt hervorgebracht, jondern 
lediglich als ein Ausjluß feines innerjten Wejens anzuſehen jei. 

Gießen. Eine biefige Weinhandlung hat die Unlklugheit be 
jefjen, eine franzöftic abgefahte Empfehlung ihrer Weine in 
Gleßen herumzuſchicken. Dre Preſſe hat die Franzöſelei bereits 

gebührend nebrandmarlt, leider aber in übel angebraditer Scho— 
nung den Namen des Geſchäfts verichwiegen. Deshalb ſei wenig: 
itens den Mitgliedern des Gießener Zweigvereind mitgeteilt, daß 
die Geſchafte ſprache der Weinhandlung von Lauferäweiler& Co. 
bie franzöfische zu fein ſcheint. 

Kaſſel. Im Januar fand die Hauptverfammlung unferes 
mweigvereind jtatt, in der der Schriitführer, Stabtkänmerer 
arner, einen umfafjenden Bericht über die Tätigleit des 
u. und des Zweigvereins gab. Die Ausführungen ſchloſſen mit 
einer Ehrung für den feitherigen Borfigenden, Realſchuldirettor 
Dr. Harniſch. Für den verhinderten Schatmeifter Poſidireltor 
Schreiber erſtatiete Stadtlämmerer Barner auch den Kaſſen— 
bericht. Die Vorſtandswahl hatte folgendes Ergebnis: Borfigender: 
Landgerichisrat Yimberger, Etellvertreter: Stadtrat Schmidt, 
Schriftführer: Stadtlimmerer Barner, Stellvertreter: Feuerwerti 
Oberleutnant Pfaffrath, Schapmetiter: Poſtdireltor Schreiber, 
Beifiger: Realſchuldirettor Dr. Harniſch, Direltor der höheren 
Mädchenſchule Dr. Krummader und Bibliothetsdireltor Dr. 
Edward Lohmeyer. Die Beiprechung einer Gruppe von Fremd— 
wörtern wurde vom Direltor Dr. Krummacher in einer launigen 
und recht beifällig aufgenommenen Werfe eingeleitet. Den Schluß 
bildeten verichiedene Vorträge. Die Verſammlung war gut befucht. 
— Am 19. Februar veranjtaltete der Zweigverein emen zweiten 
Vortragsabend, zu dem Theaterdireftor Otto Bed aus Bonn 
gewonnen war, Der beliebte Künjtler trug Anzengrubers Bauern: 
fomödie >» Die Sreuzelichreiber« in einer ganz vorzüglichen Weile 
vor. Die einzelnen Perjonen waren jo ſcharf gezeichnet, daß 
eine fortwährende namentliche Bezeichnung der Auftretenden über- 
flüfjig war. Man hatte die Anzengruberichen Geſtalten lebenötg 
vor — fühlte tiefe3 Mitleid mit dem alten »Brenninger«, 
freute ich über die prächtige Figur des » Steinklopferhannd« und 
lachte berzlichjt Über die vielen humorvollen Stellen, die in der 
Dichtung vorfommen. Der Beifall war jtürmifch, der Saal bis 
auf den legten Blab gefühlt. Wir empfehlen anderen Zweig 
vereinen Herrn Theaterdireftor Bed angelegentlidjit. 

London. Um die Vereinszweche des A. D. S. auch in weiteren 
Kreijen befannt zu maden, hielt der Borjiger, Prof. Dr. Alois 
Weiß, am 17. Dezember im »Deutfchen Vereine (Seyd’s Hotel, 
Finsbury Square E. C.) einen höchſt anregenden Vortrag über: 
»Ernftes nnd Heitered Über die Spradreinigung«. 
An einigen ſehr geichiet gewählten Beifpielen wies er nad, mie 
töricht es jei, unnüte Fremdwörter zu gebrauchen und fich mit 
fremden Federn zu jchmüden; er ſchloß mit der Bitte am die 
Anmejenden, recht genau auf die eigne Sprechweiſe zu achten, 
da gerade jo der umichönen Ftemdwoͤrterei am wirkiamiten be 
gegnet werde. Der Vortrag wurde mit jtürmiichem Berfall auf 
—— und der Vorſiher des Deutſchen Vereins, Herr Oitrezedia, 
ankte dem Vortragenden auf das herzlichſte und ſprach die Hoff⸗ 

nung aus, Herrn Prof. Dr, Weiß noch recht oft im Deutſchen 
Verein zu hören. — Das Sıiftungefeit, das der Zweigverein 
am 31. Januar im Holborn Biaduct Hotel begangen, war nad) 
allgemeinem Urteil die jhönfte eier, die der Vorſtand bis jept 
den Vereindangehörigen geboten. Dem Feſte voraus ging die 
altjährlihe Hauptverjammiung, in der der Jahres» md der 
Kaſſenbericht genehmigt, der Vorſtand neugewählt und dem 
Schriftführer, Dr. Yudwig Hirfch, der Dank der Berfammlung 
für feine Mühewaltung ausgeiproben wurde. Und leicht wahr: 
lich ift das Ehrenamt des Schriftführers nicht bei einer Mit: 
fiederzahl, die mit ftarten Schritten dem halben Tauſend zueilt. 
——* wurde das Stijtungefeft durch eine er = aufs 
beifäligite aufgenommene Anſprache des Borfigers, Profeſſor 
Dr. Alois Weih, in der er ſich hauptiächlich über die Ziele 
verbreitete, die dem Äweigverein im England gejtedt jeien. 
Hieran reihte ſich ein geiftreiher Vortrag des Vereinsmitglieded 
Herm Otto Brandes: »Der Einfluß der Fremden au 
das neuere Schauſpiel.« In fejlelnder Darjtellung, der am 
Schluſſe lang anhaltender, vaufchender Beifall gezollt wurde, bet: 
folgte der Redner haupiſüchtich den Einfluß der Franzofen und 
der Norweger auf die deutiche Bühne umd betonte zum Schluft, 
daß wir Deutjce gegründete Hoffnung begen dürften, und jclieb- 
lich zu einer echt voltstümlihen beutichen Bühnenfunft durch⸗ 
zuringen. In dem nun folgenden Monzerte boten bedeutende 
tünjtler und Künſtlerinnen hervorragende Leiftungen. Frau Fra 
Weedon erntete allgemeine Anerfennung mit ihren Slaviervorträgen. 
Frau W. Hunter Johnfton und Herr T. Preſion Wynne erſteuten 
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die Bubörer durch ihre Lieberfpenden, die Herren &. Müller und 
E. van der Straeten erregten die Bewunderung ber Anmwejenden 
dur ihre Vorträge auf der Geige und dem Gello. Den Glanzr 
punft des Abends aber bildete unjtreitig das Schumannſche 
Klavierquartett, da® von den Herren Winter, Müller, Kraufe 
und van der Straeten ausgezeichnet vorgetragen wurde. (Eine 
angenehme Abwechjlung bot der Hunftvortrag von Herm C. Preiton 
Wynne: »Die Fahne der Gimundjechziger«, von Julius Wolff. 
In der Baufe forderte das VBorftandsmitglied Dr. Kraufe zu Geld- 
und Bücheripenden für die Büchereien auf, die der Epracverein 
in den Londoner deutſchen Volksſchulen einzurichten beabjichtigt. 
Nah dem Konzert wurde ein gemeinichaftlices Abendeſſen 
eingenommen, und bis zu vorgerüdter Stunde blieben die Feſt— 
teilnehmer in echt deutſcher Gemütlichkeit bei Sang und Becher: 
Hang froh vereint zufammen. 

Neichenberg i.B. Der am 17. San. in der Boltähalle vers 
anftaltete, der neuen deutfhen Rechtſchreibung gewid— 
mete Vortragdabend, mit dem zugleic) einem Wunſche des Unter: 
richtsminiſterlums entſprochen wurde, erfreute fi eines guten 
Bufpruched. Auf wifjenfchaftlicher Grundlage entwidelte zumächit 
dee Ef. Profeſſor Anton Stang! das Entſtehen des Wedürfs 
nifjes einer einheitlichen Screibung. Ausgehend von den erjten 
Anfängen unjrer Schrift, dem Runenalphabete, ald einer dem 
loteiniichen ABE entnommenen und von unſren Vorfahren ber 
Einrigung auf Holzitäbe angepakten Beichenjchrift, teilte er den 
ganzen bis auf heute verflofienen Zeitraum in folgende Abjchnitte 
ein: Das Werden; jeder Ichreibt, wie er es in Vorbildern findet 
oder wie er glaubt, daß es am beiten ſei; vom 16. Jahrhundert an 
findet fich der Begriff Rechtichreibung; einzelne beginnen, Rechts 
ichreiberegeln aufzuftellen (Schottel, A Gottſched, Mdelung, 

); mit Grimm beginnen die Regelungen auf lautgejchichtlicher 
ndlage; gegen dieſe Richtung erhob ſich Raumer; während 

des Streites werden von einzelnen Schulen Rechtſchreibevorſchriften 
für ihren —* Bereich herausgegeben (Hannover, Leipzig, Ell⸗ 
wangen); die erſte amtliche Vorſ erfolgt 1861 in Württems 
berg, der Hallefhen Beratung folgen die amtlichen Regelungen 
in mehreren Staaten, bis endlidy 1 die Einiguna aller erreicht 
wird. Die Urſachen der Schwierigleiten in ber Rechtichreibung 
liegen zunächſt in der Schrift jelbft, dann im Lautiwandel,, im 
Bufamsmenfallen verjchiedener Laute unter Beibehaltung und Über: 
—— Bezeichnungen, und in den Verſuchen, die Abſtammung 
eine® Wortes zu erllären oder es von einem gleichklingenden 
Worte zu untericheiden. — NIS zweiter Medner nalen Bao 
Adolf Klinger dad Wort, Nach einem vortrefflich durch— 
eführten, einleitendben Bergleiche führte er die Zuhörer an der 
nd eimer von ihm felbit erachten und erbauten Borridtung, 

welche bei ſolchen Gelegenheiten zur Zeiterſparnis und beut- 
licher —— nicht warm genug empfohlen werden kann, in 
die Geheimniſſe der neuen Screibung ein, indem er die weſent— 
lichfter Neuerungen in Gruppen zujammenjahte und uns durch 
Segenüberjtellung mit der alten Schreibweije zur Kenntnis bradıte. 
Der BVortragende verftand es, die an und für ſich undantbare 
Aufgabe durch launige Darftellungsweife und durch die Wahl 
gelungener Beifpiele [n vortrefflih und anziehend zu geitalten, 
daß er einentlich fpielendb die neue Screibung vermittelte und 
auf diefe Weile neben Belehrung auch Unterhaltendes bot. Bon 
der Gediegenheit der beiden Vorträge zeugte der lebhafte Beifall. 

Brieftaften. 
Herm A. Gr... ., Magbdeburg-Neuftadt. Die ftreng- 

richtige und auch bei Gelehrten wie im altſprachlichen Unterrichte 
vorberrfchende Ausſprache ift ypellon; für das deutſche Abe 
aber iſt ypsilon nach unferen Grfahrungen allgemein üblich, 
jedenfall® weit verbreitet. Jenes iſt die gelehrte Aussprache, 
dieje® die vollstüimliche, die deutfchere und deshalb empfehlenss 
wertere. Sie wird z. B. von Oskar Pleiſch den befannten Verſen 
zu Grunde gelegt: »Ostar Bletich, jag’, halt du fchon was auf 
& und Ypſilon? Mein, auf Mpfilon und X weih id, Kinder, 
wahrlich nix.· — Der Name ⸗Behaghel « fit mit dem Tone auf 
der zweiten, langen Silbe und mit g zu ſprechen. — Der befannte 
Lautforjcher jchreibt fich jept Viktor; das deutet auf lateiniiche Muss 
ſprache, aljo »wi-&-tor«, wie denn der Name vermutlich einer 
bumaniftichen UÜberſetzung feinen Uriprung verdanft (latein. viötor 
== Korbflechter). Wir haben aber auch von einer anderen Famille 

Bietor gehört, die fih »Ffi=tor« fpriht. — Man hört oft 
Lavater mit wuſprechen; ob's richtig iſt, vermögen wir nicht 
zu jagen. — »maginär« wird vielfah, befonders von Mathes 
matifern, franzöfiich ausgeiprochen, und das hat feinen Grund 
darin, dab der Nusdrud, wie andere mathematifche und über 
haupt wiſſenſchaftliche Ausdrücde, zumächft aus dem Franzöſiſchen 
zu und gefommen fjt (vgl. auch Jahrg. 98, Sp. 170). Es ift aber 
unftreitig geraten, ben un® ganz fremden Yaut aus dem Worte 
zu bannen und g wie g auszufprechen; und wir find in dieſem 
Tralle bau berechtigt, weil wir die Ausſprache ohme weiteres auf 
das Latelniſche (imaginarius) aufbauen dürfen, was bei anderen 
Wörtern, wie Logis, nicht angeht. — Auch die Betonung von 
» Thermometer, Zentimeter« u. ä. entftammt dem Frauzöſiſchen, 
während »Serameter, Pentämeter, Diämeter» den alten 
Sprachen entnommen find (griech. hexämotros, lat. hexämeter 
ujw.). Auch »Barameter« ift wohl franzöfiihen Urſprungs, 
jedenfalls weder altgriechiſch noch altlateinijch; die Betonung 
»Parämetere ift ſicher nur durch Unlehnung an »Diämeter« ents 
ftanden. »Parameter« empfiehlt ſich auch ſchon deshalb, weil fich 
dieſe Betonung dem Taltbau deutiher Zufammenjepungen uns 
gleich mehr anpakt als »Parämeter«. 

Hern C. %.2...., Oberhaufen. Die neue Rechtſchreibung 
läht beides zu: »Hilfe« und »Hülfe«; Sarrazins Wörterbuch für 
eine deutſche Einheitsichreibung (j. Sp. 33) empfiehlt »Hilfe«. 
Die Schreibung mit i ift im weſentlichen oberdeutich, die mit ü 
mittels und niederdeutſch. ingehender ift darüber gehandelt 
Jahrg. 1897, Sp. 209 — 211. 

HermB.B...., Ohrdruf. Das»MWürmerehand«, dns nach 
Ihrer Mitteilung das Geihält E. W. Lademanı Söhne (Berlin C., 
Ballftrafe), aber aud) dad Warenhaus für deutihe Beamte 
empfiehlt, ijt auch für uns eine Neuigfeit, aber jedenfalls eine 
jehr zwedentiprechende, denn fie hat uns ſchon beim blohen Hören 
den Kopf warm acht. — Wie wohl ein joldyes Wort zu ſtande 
fommi? Das Übrigens hübſche und ziwedmähige Wärmelämpchen 
müßte a, einen vornehmen fremden Namen haben, alio: 
»Rechaud«e. Nber die Sejchäftstlugbeit jagt jih: das Wort lönnte 
doch vielleicht von manchem nicht verjtanden werben, und jo fommt 
ſchließlich zwiſchen Eitelleit und Gejchäjtsrüdjicht ein Bund zu 
ftande, defien Frucht eben jener mwunderliche Bajlard »Wärmes 
rehaud« iſt. Denn da& fönnen wir doch nicht annehmen, daß 
der Fabrilant das Wort Röchaud jelber nicht ordentlich verftanden 
und «8 fi jo verdeutlicht habe, wie dad Volt es mit unver: 
ftandenen Fremdwörtern tut, vgl. »Zahndentijt, Eramensprüfung« 
oder die Öfterreichiichen »Wajchlavor, Giletweitel« u. ü. 

Herrn ®...., Berlin. Es ijt durchaus zuläffig, in der Ver— 
bindung »eim und derjelbe« das »ein« ungebeugt zu lafjen, alfo 

. DB. zu jagen »aus ein und bemjelben (neben: einem und 
emjelben) Beltabichnittee. Denn jene Verbindung ift für das 

Sprahbemwußtjein eine Einheit geworden, in der der erite Bes 
ftandteil jeine Selbſtändigkeit nahezu aufgegeben hat. Eine ähn- 
liche Erjtarrung liegt vor in »ein und einhalbe u. ä., aljo: 
»bor ein und einem halben Jahre«, »vor ein oder zwei Jahren«, 
auch: »des Grund und Bodense, »ded Hab und Guted«. Man 
wird jedoch gut tum, ſolche Fälle nicht zu weit auszudehnen. So 
mihbilligen wir ed, wenn Ernjt Krauſe im Prometheus (9, 47, 
S. 740) ſchreibt: »Aushöhlungen, die auf bem Boden ein oder 
mehrere Rollſteine enthalten.e Eine ganz eingehende jprad)- 
ejchichtliche Darlegung diefer Frage findet fich im Kluges Zeit⸗ 
chrift f. d. Wortforfhung Bd.3 1902 S. 1—52. 

Herrn ®...., Leipzig. Sie tadeln die Faſſung eines Sabes 
auf Sp. 338 d. vor. Jabrg.: »Alfo zwei Dinge, die ſich entipreden 
und ng weil »fich« das erſte Dial ald Wemfall, das zweite 
Mal als Wenfall zu veritehen ſei, alio von zwei verſchiebenen, 
nur lautlich aufammenfallenden Wörtern das eine unzuläffigers 
weile erfpart jei. Ganz umberechtigt jcheint uns dieſer Tadel nicht, 
und wir glauben, daß fich auch der geehrte Verfaſſer jenes Aufſatzes 
dem anfchliegen wird. Wielleicht beruht jene Fafſung nur auf 
einem Verſehen. Freilich fünnte man die ſprachgeſchichtliche 
Tatjache entgegenbalten, daß in der Form »ſich« beide Fälle zu⸗ 
fammengemworfen find, indem das urjprünglich nur alfufatiwiiche 
»fich« die dativiiche Geltung fpäter mit übernommen hat. Wenns 
gleich alfo tatjählih ein und dasfelbe Wort vorliegt, jo em= 
pfinden wir doch in »fiche deutlich die doppelte Bedeutung und 
jträuben uns bei forglältigem Aufmerlen gegen eine yafjung wie 
die beiprochene, jtatt: »die fich emtiprechen und ſich ergänzen «, 
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Indeſſen gibt es einen Fall, in dem bie von Ihnen gerügte 
Erjparung nicht angefochten werden lann; das ift die Ver g 
san und für ſich«Gan ſich⸗ = Wemfall, »für ſich⸗ — Wenſall). 
Sie gehört aber zu ben erftarrten Formeln, die nicht maßgebend 
fein dürfen für die lebendige Wortfügung. 

Herm %,..., Paderborn. An der Nichtigfeit der Worts 
bildung »Unterziebzenge« ift nicht zu zweifeln. Zeug, das man 
unter (anderes) zieht, läßt fich jehr wohl jo nennen, gerade wie 
ein Tiſch, der ſich ausziehen läßt, ein »Musziebtiiche, ein 
Bild, das abgezogen werden kann, ein »Mbziehbild« heißt. 
Auch find landichaftiich, jo im Altenburgifchen und in Schlefien, 
» UInterziehjaden« und »hoſen« im Gebrauch. Aber freilic) 
einfacher und deshalb empiehlenswerter, dabei nicht mißverſtänd⸗ 
lich find »Interjaden« ujw. Dieſe Vereinfachung iit bei dem 
Worte »Ilnterziehzeuge« um fo mebr zu empfehlen, als hier ein 
unleugbarer Mißklang entjteht. Wir wollen hiermit Herrn Ottens 
in Papenburg, der in der Ems-Zeitung feine » Unterziehzeuge« 
empfiehlt, das vereinfachte »Lnterzeug« warn and Herz legen. 

Herrn W.P...., Darmitadt. Eine Schreibmajdine für 
Lautjchrift würden aud) wir nicht eine »Lautjchreibe« nennen. 
Derartige Rüdbildungen weiblidher Hauptwörter aus Zeitwörtern 
gibt e8 zwar in nicht geringer Zahl; aber die Bildungsweiſe ift 
doch Heute nicht mehr vecht lebendig. »Heibe« zu »reiben«, »Plätte « 
u »plätten«, »Rolle« zu »rolen« u.a. find war geläufig, wenig⸗ 
hen landſchaftlich, aber gegen »Lautichreibee jträubt ſich unſer 
Gefühl aufs lebhaftefte. Am nächiten füme vielleicht al® ganz 
junge Bildung »Weicdhe« = Borridtung zum Ausweichen (aud) 
»Ausweiche«); troßdem möchten wir eine Vorrichtung zum Schreiben 
nicht »Schreibee nennen. Aber warum nicht, wie nah Ihrer 
Mitteilung ſchon Prof. Bietor empfiehlt, » Yautfchreiber«? Denn 
die Wörter auf er werben heute jo gern zu Sachbezeichnungen vers 
wandt: ⸗Fernſprecher, Linienzieher, Hinterladere u.v.a, 
Jene Schreibmaſchine > Lautichreiber« zu nennen, ift gewiß völlig 
unbedenklich. Das Bedürfnis, dieſes Wort für den die Maſchine 
Benugenden zurüdzubehalten, muß u. E. bier völlig zurüdtreten. 

Herren 5.9... . . Paderborn und R. St...., Berlin. 
Daß wir von »venezolanishene Wirren ſprechen, hat feinen 
Grund darin, dak der Spanier von Venezuela : Venezolano bildet. 
Aber diefer Grund ift natürlich nicht ſtichhaltig. Sie haben ganz 
recht, wenn Sie die bdeutichere Form »venezuelifd) « verlangen, 
die ja glüdlicherweife auch vorlommt, aber reiht jelten. Auch die 
He gr fagen Venezuelien und die Engländer Venezuelan. 
benjo jollten die Bewohner nicht »WVenezolaner« heißen, aber 

auc nicht »Wenezuelaner«, fondern »Venezuelere.. Wann wird 
endlich diefer unnüpe fremde Ballaft in den Endungen von Bölter- 
namen völlig über Bord geworjen werden? Die » Nthenienier« 
und »Karthaginienfer« find ja verſchwunden oder friiten höchſtens 
noch in lateiniſchen Schullefebüchern ein ſchüchternes Dafein; auch 
die »Rapanefen« fcheinen vor den »Fapaneın« mehr und mehr 
zurüdzutreten. Mber viel ift noch zu tun. Manches wird nicht 
angetajtet werden dürfen, wie »Jtaliener«; auch wirb heute nie 
mand mehr, wie früher, »Portugaler« für »Portugiefe« jagen 
wollen, Aber »Brajiliere und »Sizilier« fünnten wir doch jo gut 
bilden wie »Sardiniere, Auch »PWenediger« und »venediſch· 
ließe fich wiederheritellen. Bon Kairo find uns in den legten 
Jahren drei Mbleitungen begegnet: »Kairener, Kairiner, Kai— 
renjer«, aber feinmal »Sairoer«e. Noch viel jchlimmer ift freilich 
die Entjtellung deutjcher Namen durch saner und =enfer, wie 
> Hannoveraner, Bremenjer« uſw. Doc davon ijt ja im diejen 
Blättern ichon wiederholt die Nede gewejen. 

Herm R.B...., Dresden. Das »ſo« des Nachſatzes bat 
zwar jeine Stelle vor allem nad) Bedingungefägen (»wenn — joe); 
aber aud) nah Begründungslägen (da — for) ift es micht zu 
beanftanden. Nicht bloß der Sprachgebrauch jpricht dafür, jondern 
auch die Erwägung, da die Kraft einer gewiſſen Gleichſetzung, 
die dem »jo« anhajtet, nad) einer Bedingung eben fo gut wie 
nad einer Begründung am Pape iſt. »Da er jeht von ber 
Ausfichtstofigteit jeines Borbabens überzeugt war, jo (— dem 
entiprechend) hob er die Belagerung aufe, — Falſch fann man 
die Bildung »wieberholentlidh« nicht wohl nennen, denn fie gehört 
dem guten Sprachgebraude an, und zahlreiche ähnliche Bildungen 
ſtehen ihr zur Seite, wie » jlehentlich, hoffentlich, wifjentlich« uſw. 
Aber befonders gefällig iſt fie micht und zudem überflüſſig, weil 
ganz gleichbedeutend » wiederholt« Daneben fteht. — »Hörjamleit« 
für »Atuſtit (eines Caaled)e, das Sie in der Beurteilung eines 
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Konzertes gelejen haben, jcheint und ein gutes Wort zu fein, und 
demgemäß auch »hörjame« für »atuftifch«. Unjer Berdeutichungs- 
bud) für Tonkunſt bringt beides mit einem Fragezeichen, deſſen 
Streichung wir für eine neue Auflage empfehlen möchten. »Hörfam« 
fehlt in den Wörterbüchern; doch haben wir e8 bei Fr. Th. Biſcher 
gefunden: »Das Haus war jo hörfam, daß felbit das Nagen 
einer Maus im Nebenzimmer meinem Ohre nicht entginge (Auch 
Einer I, &. 15). — Das Bud von Söhnd: »lnfere Sanzen« 
ift Jahrg. 08, Ep. 66 fi. beſprochen worden. 

erm D,..., Stettin. »m währendem Frieden«, wie 
Graf Port von Wartenburg in feiner Weltgejcichte in Umriſſen 
&.425 fchreibt, ift gute alte Weile, heute zwar nicht mehr all- 
— üblich, aber u. E. nicht zu tadeln. Auch Scheffel ſchreibt 

Elteharb: in währendem Streite«, F. F. Meyer: »bei währen: 
der Predigt« u.ä. Mundarten kennen es ebenfalls noch, jo »im 
mwährenden Negen«e (Leipzig), Daneben gebrauchte man früher 
aud) den bloßen Wegfall fo: »währendes Krieges« (Lejjing, Minna 
vd. Barnh. 2,2) wie lateiniich durante bello, und daraus ift erſt 
durch (urſprũnglich) Falidhe Berlegung das heute herrſchende 
„während bes Krieges · entitanden. — Dagegen ſcheint in der Wen⸗ 
dung »jo wäre bie Reform des Papſtes ungefragt gemacht« (ebenda 
&.353 — ohne den Papſt zu fragen) eine fühne Neuerung vor 
zuliegen, die allerdings aud an Beſtehendes antnüpft. »Un- 
efragt« wird zumeilen in freierem, aftiviihem Sinne verwandt, 

denlic wie »ungegeljen, ungefrübftüdte, z.B. »um ungefragt 
und ungezankt (= ohne Fragen und Zanfen) meinen Plag zu 
finden · (Hebel), »die üble Laume fährt .. unangefragt (= ohne 
anzufragen) in jeden Erdenjohn« (Gödingf), ähnlich auch Grabbe 
(nad Sanders). Danach ließe fich aljo aud) jagen: »eine Reform 
ungefragt machen⸗· Daß nun dazu ein Wesjall gejept ijt, bes 
ruht wohl auf einer —— von »ungeachtet · ¶ B. »aller 
Schwierigleiten ungeachtet·Aber troß dieſer Möglichkeit, die 
Wendung »des Papſtes ungefragt« auf vorhandene Spracherſchei⸗ 
nungen zurüdzuführen, fcheint fie uns doch eine unerlaubte Nach- 
bildung einer vereinzelten, erftartten Fügung zu fein. Sonſt hätte 
man auch das Recht, zu jagen: »der Folgen unbedadıt« — ofme 
die Folgen zu bedenten ufw. Wer wird aber dazu die ae Ne 

Henn Pireftor D,..., M. Der Theaterbericht des General: 
anzeigers für Bonn und Umgegend Nr. 4641 vom 26. Jan. tft gewiß 
feine volllommene Leiftung, das bemeift jchon der hübſche Gap »ald 
uns bei den bisherigen Maria Stuart- Aufführungen in diefem 
Winter an unjrer Bühne in den durch die auf Engagement 
Ipielenden Bäfte beſezten Nollen tüchtigere Kräfte bes 
gegnet warene, Allein da gibt es viel jchlimmere Dinge in der Art. 

enn Sie fie lennen lernen wollen, fo finden Sie ein Pröbchen 
in der ſehr unterhaltenden Abteilung von Heintes Sprachhort 
»Gtilartene S. 571—577. Was aber den Schluß des Bonner 
Berichtes anlangt, »Aber nichtsdeftotrog muh man vor ihrer 
Marie Höchft achtungsvoll Reverenz machen«, jo liegt bier offen- 
bar ein beabſichtigter Scherz vor. Die Wendung »nichtsdeftotrog« 
ift vermutlich eine abſichtliche Gntftellung des zopfigen »mictss 
dejtoweniger«, das wir wieder dem lateiniſchen nihilominus ver⸗ 
danfen. Dieſes »nichtödejtotroge im Sinne des Freiligrathſchen 
Lieblingswortes »tropalledem und alledeme iſt ein jcherzhafter 
Ausdrud, den zwar Büchmann auc in der 21. Auflage nicht 
verzeichnet, der aber befonder& in ftudentiihen Kreiſen und aud 
font, wenigiten® bier zu Lande, geläufig it. 

Hrn. W...., Leipzig. Folgender Satz eines Zeitungs- 
berichtes hat Ihr Mikfallen erregt: »Beionders fiel ung die felten 
deutliche Ausſprache .. . aufe, Er iſt ein Beiipiel für die Zweideutig⸗ 
feit, die mit dee Verwendung des Umſtandswortes felten neben 
Eigenihaftäwörtern verfnüpft if. Als Maßbeſtimmung ift es 
gemeint (— jehr, in hohem Maße, in feltener Weife), und kann 
als Zeitbeftimmung (== nicht oft) verjtanden werden. Aber neu iſt 
biefer Mikbrauch nicht, fondern, wie ein Blid in das Deuriche 
Wörterbuh X 545 lehrt, hat ſchon Adelung (1808) »ein felten 
gutes Kinde als Wendung der Umgangsiprade (»im gemeinen 
Leben« heiht es bei ihm Bd. 4, 53) aufgeführt. Danach ift allo 
auch die Zeitangabe bei Th. Matthias, Spracleben und Sprad 
ihäden ?458, etwas zu berichtigen, der die verfehrie Anwendung 
nur bis in die 30er Jahre zuridführt. Noch ausführlicher ald 
er bat Heinges Sprachhort S. 544 die Sache behandelt, vor 
allem auch die Verkehrtbeit der beliebten Wendung durch Gegen 
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überftelung von Beilpielen für dem verjchiedenen Wortfinn ein- 
leuchtend gemacht. 

Herren #. .. ., Köln und Fr. ...., Nomotau, Ob es 
In der Dezembernummer Sp. 354 befjer » in dem allgemeinen Fluffe 
ſprachlicher Ericheinungen« hieße ftatt wie dort gedrudt iſt »Frluß«, 
das iſt eine jehr vermwidelte frage. Prof. Bebaghel bat über 
dies Dativ-e männlicher und ſächlicher Hauptwörter eingehende 
und umfafjende Beobachtungen mitgeteilt (in dem 17./18. Will. 
Beigeft, das Ahnen auf Wunſch zur Verfügung fteht), hat auch 
verjprochen, was fid) an — daraus zur Nußanwend 
gewinnen läht, für unfere Zeitſchrift zuſammenzufaſſen. — Yu 
Ep. 355 ſtoßen Sie fih an den Worten »von dem gleichen Ber— 
faffere, möchten glei nur von ber Übereinftimmung zweier, 
nicht aber von ihrer Einheit (Hdentität) anwenden, und alfo in 
unjerm Falle für recht halten: »von demfelben (oder auch: dem 
nämlidhen) Berfaflere. Gebräuchlicher ift in diefem Sinne 
derjelbe gewiß, aber auch »der gleiche« ift jo hergebracht und 
ber Wortbedeutung nicht zuwider, wie »zugleih, zu gleicher Zeit, 
leichzeitig am gleichen Orte« umd ähnliche Ausdrüde lehren. — 
ie Fügung (aud) Sp. 355): »die im ihrer erfien Aufiage wejentlich 

nur für dem Patentamte naheitehende Kreiie berechnete Schrift « 
Hit rg hart und wäre befier zerlegt worden, wie Sie vor— 
Ihlagen: » Während die erjte Auflage nur für die dem Batentamte 
re he Kreiſe (oder einfach: für die Kreiſe des Patentamtes) 
beredjnet war, ift die jepige« ufm. — In einer militäriichen Dienfts 
rorjchrift unteriheidet man von alteräher piau ſtredenweiſem 
und gliederweiſem Bau (von Brücken). Sie wünſchten bei einer 
Neubearbeitung dafür Stredenbau und @liederbau. Unſtreitig 
hätten dieſe Vorichläge den Vorzug verdient. Zwar find ftreden- 
weife und gliederweije wie »teil=, jtüd=, ſchoclweiſe · u. a. uriprüngs 
fid) Umftandswörter, und ihre Beichränfung auf diefen Gebrauch 
ift manchmal geradezu leidenschaftlich verfochten worden (vgl. darüber 
auker Wuſtmann S. ? 127 auch Zeitſchr. 1897, 246), aber ba 
Muſter wie Leſſing, Goethe, Schiller, Bismard es mit ihrem 
Sprachgefähl vereinbar fanden, dieſe Bildungen aud ala Eigen- 
ſchaftswörtet zit verwenden, fo iſt es fein Wunder, wenn fi das | 
mehr oder weniger durchſetzt. Die Aufichrift in Poſtämtern: 
» Auflieferer von Telegrammen wollen ſich behufs vorzugs— 
weiier — ——— bemerkbar macden« ſoll damit nicht auch 
in ihrer ganzen 
Schalter jlünde: >» Telegramme werden 
die » Auflieferer« ſich wohl auch bemerfbar machen. 

Herm D.8...., Dresden. »Die Berufung wird verworfen; 
deren Koften bat der Angellagte zu tragen.« Sie würden »ihre 
Koften« vorziehen, und gewiß Tann mit beiden Wendungen die 
frühere »die Koſten derſelben vermieden werden. ber das Eins 
fachne wäre doch hier »die Koften«, die Beziehung ift ja ohne 
weiteres Mar. 

Herm v. R. . . . Kalfel. Die Teltower Sparkafie ſchreibt 
in $ 23 Abſ. 11 ihrer Satzungen folgendes Deutſch: »Als ge— 
nügende Legitimation gilt es, wenn ber Präſentant durch 
eine dem Vorſihenden des Kreisausſchuſſes, dem Rendanten 
oder Kontrolleur perſönlich befannte, zuverläſſige Perſon re— 
tognosziert und dieſe Rekognoszierung auf der Quittung 
durch Unterichrift des Netognoszenten beicheinigt wird.« Mer: 
mutlich werden in der Teltower Sparlaſſe nur Gelder folder 
Leute angenommen, die beftimmte Spradhtenntnifje nachweijen. — 
Wenn Is Henry 5, Rue da Döme, Strasbourg, Fabricant de 
pätes de foies gras für veichsdeutihes Geld nach Kaſſel eine 
deutſche Rechnung fchict, jo iſt das wirklich jehr gütig. — 
Gaden (in Berchteägaden) ift ein altes, noch in Mundarten lebendes 
Bort, mittelbodhdeutich gadem d. b. Aimmer, Gemach. Neuere 
Dichter, Wieland, Uhland, Nüdert, Edjeffel, haben ed wieder 
in Aufnahme gebradıt. 

Herm M. 78 I...,, Kempten (Schwaben). O bdiele 
Fremdwörter! Der freingebildete jagt bekanntlich ftatt »belebt« 
und »unbelebt« gewählter »organiicd)«e und · anorganiſch · warum 
nicht auch, jo fonnte einer denen, flatt »vernünjtig« und »un« 
vernünftig« ebenjo ⸗logiſch und »analogiicdh«? Und jo hat 
die in Augsburg gedrudte Deutjche — ————— in ihrer 
Nr. 1 vom 5. Januar wirklic, gefagt: » Jeder Menſch möchte ein 
hohes Alter erreichen. Es gibt aljo nichts Analogiſcheres 
als die Furcht vor dem Nitern.« Das Blatt koſtet 2,50.#, pro 
Quartal natürlich; wenn's noch mehr ſolche Späße bringen 
follte, lohnte ſich vielleicht die Ausgabe. 
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Herrn €&,$...., Speyer. Die Anzeige ded Bades Sakzidlirf 
ift feinesmwegs muftergültig. Dem Anfinitiv »ohne das Bad zu 
bejuchen « fehlt, wie Sie ganz richtig tadeln, die Subjeftöbeziehung, 
und »mit großem Erfolg« jagt hier wirklich weniger al® »mit 
Erfolg «. enn es fich nicht um einen gegofienen Druditod 
handelte, würde Ihr Berbefjerungsvorichlag gewiß gern angenommen 
und banadı geändert werden: »zur Trinkkur, die man (der Kranle, 
jeder Gichtlranke), ohne das Bad zu bejuchen, am eignen Wohn- 
orte mit ei vornehmen fann« oder auch: »die auch ohne 
Badereife und Berufsftörung am Wohnorte des Kranken 
vorgenommen werben fann«. 

Herrn D.®...., Köln. Gem tragen wir nadı, daß die 
Sp. 24 aufgejtochene Wendung »Konfeifion gleichviel« mit dem 
am Niederrhein mundartlihen Gebrauh von likevöll, ewevill, 
likeveel — gleichgültig zufammenhängt. So heikt e& in einem 
befannten Kölner Liedchen: » Alles is meer ewevill, hör id mer 
de Kaffemüll«. 

Herren 8. G...., Berdtesgaden, G. KL...., Bien u.a. 
Die Semelline, ber törichte Name eines Sohlenihugmitteld, der 
auf Sp. 44 allzu boshaft, doch auch nur fragweiie mit dem lateis 
nifchen semel zufammengebradit wurde, jtammt in ber Tat vom 
franzöfifchen semelle, d. h. Schuhfohle, ab. 

Herm N...., SHarlöruhe Der Stadtrat von Walters- 
haufen hat, wie aus einer Anzeige in der Dentichen Bauzeitung 
A ift, eine Sekretarie. Iſt das wohl die Stanzlei? 

8 Wort iſt ganz ungewöhnlich, nur dad Sandersſche Fremd— 
wörterbuch führt es an, aber in ganz anderer Bedeutung, als 
»ftilleß Gebet vor der Meſſe⸗ 

Herm D.8. .. ., Berlin. In den »Bremer Nachrichten« 
(Nr. 25 von 1903) fchreibt ein Here W. Kropp in einem gegen 
Dr. Eduard Engel gerichteten Auflage: ⸗Herr Dr. Engel lerne 
ein beſſeres Deuiſch. Dann wird er nicht wieder von einer 
fittlihen Pflicht reden, als ob es auch umjittltiche Pflichten 
äbe.e Dit eine ſolche Unkenntnis der einfachiten Auedrücke der 
utterfpradje bei irgend einem andern großen Bildung&volfe ald 

dem deutſchen denkbar? fragt Engel mit Recht dagegen, und in— 
ztoifchen wird der Bremer wohl auch ſelbſt ſchon über jeinen Jrr= 
tum zur Einſicht gefommen fein, zumal gerade im Reichstage 

reitipurigteit beihligt werden. Wenn an dem | durd eine Außerung des Grafen Bojadowsty die fittliche Pflicht 
bevorzugte, fo würden | des Wahlgeheimnijies eine Art Schlagwort wurde. 

Geſchãftlicher Teil. 
In Heilsberg (Oftpreußen) und Anklam (Bommern) find 

neue Zweigvereine ins Leben getreten. 

D. Sarrazin, Borfigender. 

Empfohlen werden: 

Briefbogen 
mit dem Wahlſpruche des Allgemeinen Deutichen Sprachvereins 

100 Stüd, poftfrei: 1,30 .4. 
Ferner: 

Die deutſche Tanzkarte, 
von der bisher 38000 Abdrücke unentgeltlich verteilt wurden; 
bie Zuſendung geſchieht foftenlos. 

In haltsverzeichnis 
der Zeitſchrift des Allgemeinen Deutichen Sprachvereins, der Wiſſen⸗ 
ſchaſilichen Beiheite und jonftiger Veröffentligungen des Bereind 
1886 — 1900. 

Der Preis des mehr als 20 Bogen umfajjenden Inhalts: 
verzeichnifies beträgt bei Borausbeitellung und Vorausbezablung 
bis 1. April 1903 nur 3.4, bei poftfreier Zufendung 3,30 „4. 
Vom 1. April ab erhöht ficdh der Preis auf 4.4 (poitfrei 4,30 A). 

Die Gefhäftsitelle 
bes Allgemeinen Deutſchen Spradvereins, 

Berlin W30, Moßſtraße 78, 
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Bad Salzschlirf Porta 
Rheumatismus, Steinleiden. 
Ankündigungen das Bades, ein Heft &retlicher 
Bekundungen über erzielte Heilerfolge sowie 
Gebrauchsanweisung zur Trinkkur, welche, 
ohne das Bad zu besuchen tınd ohne Berufs- 

störung, in der Heimat des Kranken mit grossem Erfo 
werden kann, werden kostenfrei versandt durch die Bade-Vorwaltung, [204] 

Der Verein für vereinfachte Rechtschreibung 
behandelt in seiner Monatsschrift „Reform“ eingehend alle 
Fragen der Deutschen Aussprache, Rechtschreibung und 
Schriftgattung. Sein Hauptziel ist, durch möglichste Ab- 
schaffung aller Folgewidrigkeiten die deuische Rechtschreibung 
für jeden Deutschen erlernbar zu gestalten. Daher Be- 
seitigung aller undeutschen Lautbezeichnung und überflüssigen 
Buchstaben unter sonstiger Schonung des Althergebrachten. — 
Jahresbeitrag 2.4. — Probenummern, Flugblätter usw. frei 
durch die [206] 

Geschäftsstelle D. Soltau in Norden. 

7 Ein wichtiges gevarapbiiches Bandbuh it: 

3] » Der grossegeydliß & 
Ina völliger"Umarbeitung ericien soeben die 

zesueunens 23, Auflage. ssmsnseens 
Ein itarker Band (70% Seiten) mit 28% Karten und fibölldungen 

In Schwarzdrue, Iowie & Karten und 9 Talein in Ferbendruck. 

» 3a Ieinenband 5,25 ik. » In Malbiremzband 6 IT. » 

Toange Brteiiisere Kalter "as Werk —S and der Mike der Zaik 
Geismiwersmeitung der Seraucaat· Gesgrapbie 1), Mile Exempiere 

Selbititudiuntt.d. Bausbibliotbet ud. Kontor, NOJSAHR UF Parc gang uva Goa Sum 

»fäber Wein s Notwein von Burgunderreben 80 3 
j.18it.im Faß v. 20 Lit. an. Preisliftejrei. Ziel 3Mt. od. 2%, Abzug. 

Wie die Harmonie-Befellichaft in allen ihren Veröffenilichungen 
und Drudfachen auf Neinheitder Sprache Hält, ift fie nicht minder be= 
forgt für die Neinheit ihrer Weine. Die Geſellſchaft (gear. 1816), die | 
über 200 in Speyer wohnende Mitglieder aus den erjten Sefellichafts- 
Hajjen zählt, darf auf volles Vertrauen Aniprud) erheben. [128] 

An Mitglieder des Allgemeinen Deutſchen Epradivereins 
liefert die Gefellichaft d. Wein n. jed. deutichen Bahnitation fradıtfrei. 

Sarmonie-Gefelihaft, e. B., Speyer am Rhein. 

Wegen feiner Handlichkeit ſowie der überfichtlichen und 
leichtverſtändlichen Faſſung der Negeln auch zur Ein⸗ 
führung in Schulen beſonders empfohlen: | 

„Der kleine Pöſchel“ 
(Bal. die Beſprechung in Mr. 2 S. 52 diefer Beitichrift) 

Taſchenbuch der deutſchen Rechtſchreibung 
nad) den für Deutſchland, Oſterreich und die Schweiz gültigen 

amtlichen Beſtimmungen 

bearbeitet jür Haus, Amt und Schule von 

| Profeffor Dr. Job. Pöfder. 
Preis aeſchmacuoll ach. m, 1,—. 

Probeftüde werben germ zur Berfüpung neiteltt. 

‚ Karl Ernft Yölchel, Verlag, Seipjig. | 

Briefe und Yufendungen für die Bereindleitung 
find zu richten am den Borfigenden, 

Geheimen Dberbaurat Dito Sarrazin, Berlins isriedenan, 
Hatferallee 117, 

für bie 
für 

Zeitfhrift des Allgemeinen Deutſchen Sprachvereins XVIIL Jahrgang 103 Nr: 

ig vorgenommen | 
Brasilianischer honala 
Bid. M 1,—, aus- 

ſchließlich Glas. 

Erdunss-$peiseöl 
Kilo „A 1,890. 
Bid. „A 0,95. 

Kola-Likör 

Hoflteferamt 
Sr. Waj. d. Kalſers u. 

Er Sol. Kobelt 
db. Großherzogs v. 

17 Saupf- und Berfandgefhäft: "/ı 

Berlin C., Jernfalemerfir. 28. e Kamerun-Kakao 
ib. 4 2,— und 2,20. 

| Bweiggefchäfle: Kamerun-Schokolade 
| Berlin, ee 51. Bid. „4 1,20, 1,60, 2,%0- 

. e 16. . 20, 1,60, 2, 

| eat. Kolonial- Zigarren 
ee ap) 0- 4 4-25 das Hundert 
| Zahlreiche 

Anertennungsidreiben. 

Preisliste kostenfrei. 

Mielenburg » Echwerlit. . Lit.Flaſchen A .— 

” 

„ Schellingitr. 74/80. 
Wiesbaden, ®r. Burgftrabe 18, 

Dr. H. Schufters Anterridtsanftaft. 
Gear. 1882, — Leipzig, Stvontenitraße 59, am Floßplah. — Pension, 
A. Borbereit. f. Maturitäts- u. Prima + Prühung (au für Ältere Leutel). 
B, Ein.» Freiw.«Cramen (fipengebi. Übertert. beftanden 

ſchon nadı !, Jahr). 
e. . „ alle Gym. +-Riafien u. a. (Cipengebt. baten dadurch Ihre 

verfegien Mitiiler in 1—2 Jahren ein) 
Vorzägliche Erfolge in allen Abteilungen — Broipelt frei. 

tzı7) Dr. &. Scdufter. 

_ Gmpfehlenswerte Büder. 

1. Dentfde Sprache und Spradgefdjidte. 
| Andrefen, Karl Guflaf, Deutſche Polkseiymologie. 6. Aufl. 

Heilbronn 1889. 6,40 „A. 
ehaghel, Otto, Pie deuffhe Sprade. Leipzig und Prag, 

. ee 2. neubearb. Aufl. 1902. geb. 3,60 .4 
— — Geſchichte der deutfhen Sprade. 2. Aufl. Straßburg, 

Trübner. 1898. 

Bordardt, Wilhelm, Pie fprihwörtliden Medensarten im 
deulſchen Bolksmunde nad Sinn und Arſprung erklärt. 
5. Aufl. von Gujtav Wuſtmann. Leipzig, VBrodhaus. 1895. 

Deutſcher Sprade Ehrenkrang. Was die Dichter unjerer Mutter: 
ſprache zu Liebe und zu Leide fingen und jagen. Berlin, 
Verlag des Allgemeinen Deutſchen Spradivereind. 1898. 3.4. 

Sarbder, Franz, Werden und Wandern unferer Wörter. 
Etymologiſche Plaudereien. 2. Auf. Berlin, R. Gaerinerd 
Verlag, H. Henfelder. 1896. geb. 3.4. 

Hildebrand, Bindolf, Bom deutfhen Sprahunterridt in 
der Schule. 4. Aufl. Leipzig, Klinthardt. 1890. 3.4. 

Hildebrand, Mndolf, Beiträge zum dentſchen Anterridt. 
Leipzig, Teubner. 1897. 

Kluge, Frriedrid, Fon Luther Bis Seffing. Sprachgeſchicht- 
liche Aufſätze. 3. Aufl. Strafburg, Trübner. 1897. 2,50.4. 

Cyon, Otto, Handbud der dentſchen Sprade für bößer 
Schulen, 2 Teile. Leipzig, Teubner. 1885— 1889. 4,80.4. 

Ofthoff, S., Schrififprade und Bollsmundart. Berlin, 
Sabel. 1553. 0,80... 

iendungen und BWeitrittSerflärumgen (üfrlicher Beiting 3 Mark 
Heuſchrüt und fonitige Drudichriften des Vereins geliefert werden) an mofür d 

die Beihäftsftelle 4.9. des Schapmelfters 
| Berlagsbuchhandler Ferdinand Berggold in Berlin W350, 

Mopitrahe TB. 
Briefe und Bufendungen für die Zeitſchrijt aut den Herandgeber, Oberlehrer Dr. Ostar Streicher, in Berlin NW52, Baulitcafe 10, 

Geld 
ie 

Menihaftligen Beibeite an Wrofefior Dr. Bauı Bietich in Berlin WW, Wopitrahe 12, 
das Werbenmt an Oberlehrer a. D. Dr. @ilntber Saalfeld, Berlin«friedenau, Eponholzitraße 11. — — — — e— 

Aur die Ehriftieitung veraniworuidh; Dr. Dslar Stretcher, Teriin NWG2, 
= ö— — DI — ——ä—⏑ 

Paulftrabe 10. — Verlag des Allgem. Teutſchen Spracereins (%. Berngetdr Berlin: 
Trud der Buchdruderel des Walſenhauſes in Dale a. d. S. 



XVII. Jahrgang Ar. 4 Zei t chri f April 1903 

Allgemeinen Deutſchen Bpracivereing 
Begründet von Berman Kiegel 

Sm Auffrage des Vorſtandes herausgegeben von Dr. Oskar Streicher 

Die Keitichrift kann auch durch den Buchhandel oder die Poft 
und wird den Mitgliedern des Allgemeinen Deutihen Eprardgvereins unentgeltlich für 3.4 jührlid bezogen werben. 

Diele Zeitſchrift eriheint jährlich zmölfmal, zu Anfang jebes Monats | 

geliefert (Sagung 24). 

Inhalt: Feſtordnung der Haubtverfammlung in Breslau. — Ein unerwarteter Widerfaher. Bon Oslar Streicher. — Bfters 
reichtiches Amtsdeutich. Bon Prof. Dr. Franz Wollmann. — Kleine Mitteilungen. — Bücherſchau. — Beitungsihau. — Aus den 
Ziweigvereinen. — Brieftaften. — Gefchäftlices. — Anzeigen. 

Die XII. Haupfverfammlung 
des 

Allgemeinen Deuifden Spradhvereins 
findet in 

Breslau 
am 1, und 2. Juni 1903 ſtatt. 

— — —2ö œæ6æ6çc — — 

ZJeſt- und Tages-Ordnung. 
I. Montag den 1. Juni: 

2',, Uhr Nachmittags: Sitzung des Gejamtvorjtandes (im Rathauſe). 

6 Uhr Nachmittags: Freie Beiprehung der Vertreter (ebenda). 

8 Uhr Abends: Begrüßung dur den Zweigverein Breslau. Unterhaltungs: und Familienabend. (Großer 

Saal des Palaft-Neftaurantd in der Neuen Schweidniker Straße 16.) 

IT. Dienstag den 2. Juni: . 

9 Uhr Vormittags und 3 Uhr Nachmittags: Gejhäftsfisung (im Fürjtenfanle des Nathaufes). 

Vorläufige Tagesordnung:!) 
1. Eröffnung der Verfammlung und Begrüßung. 
2. Prüfung der Vollmachten (vergl. umjtehende Ausführung). 
3. Vorbereitung der Wahlen zum Gejamtvorjtande. ?) 
4. Bericht des Vorfigenden über die Bereinstätigfeit im lebten Jahre. 
5. Bericht der Nechnungsprüfer über die Rechnungen der Gejchäftsiahre 1901 und 1902 und Ent» 

laftung. (Vergl. Zeitichrift 1902, Spalte 1837 — 190, und Mainummer diejer Zeitichrift 1903.) 
6. Antrag des Vorſtandes auf Genehmigung des Nachtrages zur Diederihsitiftung vom Frühjahr 1902. 
7. Anregung des Zweigvereind Oldenburg: Einheitlidie Bearbeitung von Mitteilungen für eine 

»Spradedes in den Yeitungen. 
8. Beiprechung über Ort und Zeit der nächſten Hauptverfammlung. 
9. Vollziehung der Wahlen zum Gejamtvoritande. 

10. Bezeichnung der zur Wahl von Necdhnungsprüfern berujenen Zweigvereine. 

1) Wenn diefe vorläufige Tagesordnung eine Änderung oder Vermehrung erfahren jollte, erfolgt noch eine befondere 
Mitteilung in der Mainummer der Beitichrift. 

2) Die Lijte der mit Ende des Jahres 1903 ausſcheidenden Mitalieder des Gefamtvorjiandes und der als Erſatz namhaft 
zu macenden Herren wird in der Mainummer der Zeitjchrift veröffentlicht werben. 
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11. Borlegung eines Voranjchlages für das fummende Geſchäftsjahr. 
12. Bericht des Vorjtandes über die Frage der Errichtung eines Reichsamts für deutihe Sprache. 
13. Erledigung von Anträgen. ®) 
14. Mitteilungen des Borfigenden. 

12 Uhr Mittags: Dffentliche Feſtſitzung (in der Aula der Univerjität). 
1. Begrüßung durch die Behörden. 
2. Feitvortrag: a) des Herrn Geheimen Hofrat® Prof. Dr. Behaghel (Gießen): Ein Neicsamt 

für deutiche Sprache, 
b) des Herrn Geheimen QJujtizratS Prof. Dr. Felir Dahn (Breslau): Die erften 

Fremdwörter im Germaniichen. 
3. Berlündung eine vom A. D. Spradjverein zu erlaffenden Preisausihreibens durd den 

Schriftführer Herm Prof. Dr. Paul Pietſch (Berlin). 

3 Uhr Nachmittags: Fortiegung der Geihäftsfisung (im Fürjtenfaale des Rathauſes). 

61/, Uhr Nachmittags: Feftmahl im Palaft-Rejtaurant. 

IIL Mittwod den 3. Juni: 
Ausflug nad Fürftenftein. Gemeinjames Mittagsmahl im Bade Salzbrunn. 

Für die in Breslau Bleibenden: 

Befihtigung der Sehenswürdigfeiten und Sammlungen der Stadt Breslau, 

Die Feitlarte, der zugleich eine Beichreibung der Stadt Breslau, ein Stadtplan und eine Feitjchleife bei: 
gegeben wird, kojtet für den Teilnehmer 6 Mark, für jedes weitere Familienmitglied + Mark, und berechtigt zur 
Teilnahme an dem Feitmahl (ohne Wein) und an ſämtlichen Veranjtaltungen der Hauptveriammlung, zur Beſich— 
tigung der Sehenswürdigfeiten und Sammlungen wie zur Bahnfahrt nad Fürftenjtein. Nähere Mitteilungen (aud 
über Wohnungen) folgen in der Mainummer der Zeitichrift. 

Die Feitlarte kann vom 10. Mai ab von dem Schabmeijter des Zweigvereins Breslau, Herrn Neltor 
Kuſche (Breslau IX, Kl. Scheitniger Straße 66), gegen Einjendung des Betrages nebſt 15 Pig. für Roftgeld be 
zogen oder auch erjt in Breslau in Empfang genommen werden. 

Der Breslauer Zweigverein bittet dringend um zeitige Anmeldung, fpäteftens bis zum 25. Mai, wie um 
Angabe, ob Teilnahme an dem Ausfluge nad Fürftenjtein gewünſcht wird. 

Ausführung. 
Da nad) Sapung 19 bei der Hauptverfammlung fein Mitglied mehr als 12 Stimmen führen darf, aber 

auch feines eine Vollmacht ohne Genehmigung des Auftraggeberd an andere übertragen fan, jo iſt es — um 
unnötige Hin= und Herjchreiben zu vermeiden — wiünjcenswert, da die Vollmachten, welche die Zweigvereint 
ausjtellen, von vornherein mit einem entiprechenden Zuſatze veriehen werden, alſo etwa wie folgt lauten: 

Vollmacht. 
Im Auſtrage des Vorſtandes des Zweigvereins erſucht der Umterzeichnete Herrn 

die Vertretung des Amweiqvereins bei der 13. Hauptverſammlung zu übernehmen. 
Sollte dad von uns durch diele jchriftlihe Vollmacht mit unferer Vertretung beauftragte Mitglied ſchon 12 Stimmen 

führen, aljo nad) der 19. Sapung feine Stimme mehr annehmen dürfen, 

fo Bitten wir dieſe Vollmacht umgehend an den Unterzeichneten zurüclſenden au wollen. — 

dieſe Vollmacht an irgend ein anderes Mitglied zu übertragen, das an der Hauptverſammlung teilnimmt. 

Wir laden die Zweigvereine und die unmittelbaren Mitglieder zu reger Beteiligung ein. Die Zweigvereine 
werden gebeten, dem unterzeichneten Vorfipenden ihre Vertretung — joweit möglich aud) die Namen der Vertreter — 
bis Mitte April d. J. anzuzeigen, damit diejenigen Vereine, denen die Teilnahme an der Hauptverfammlung nicht 
möglich fein jollte, fich aus der Zahl der angemeldeten Vertreter, deren Namen in der Mainummer der Zeitſchrift 
veröffentlicht werden jollen, einen Bevollmächtigten auswählen können. 

Der Vorſtand des Allgemeinen Deutiben Spracdvereins. 
©. Sarrazin, Vorſitzender. 

3) Semäh Geſchäftsordnung 17 find Anträge der Zweigvereine 4 Wochen vor der Hauptverfammlung dem Gejamtvorftande 
einzureichen und allen Zweigvereinen mindeitens 2 Wochen vor der Hauptverlammlung bekennt zu geben. Diejes Verfahren wilde 

große Koſten und Umftändlichkeiten verurfachen. E3 wird daher dringend gebeten, etwaige Anträge dem Vorjigenden bi 
zum 15. April einzureichen, um ihre VBeröffentlihung durd die Mainummer der Zeitſchrift zu ermögliden. 
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Ein unerwarteter Widerſacher. 

Eine zufammenfafjende, erjhöpfende Darlegung von Goethes 
Berhältnis zur Spradreinigung gehört zu den allerälteften 
Forderungen des Allgemeinen Deutichen Spradvereins; denn 

im Jahre 1886 iſt fie in der Zeitichrift (Sp. 67) aufgeftellt worden, 

Auch Hat die Zwiſchenzeit, nicht ohne Einfluß gerade diejer An— 

regung, gar mande wertvolle Beiträge dazu ſchon gebradjt, die 

Löſung der Aufgabe freilich noch nicht. Jedenfalls aber ijt es 

nichts Neues, wenn Kürzlich der verbienftvolle Direktor des Goethe— 
und Schillerarhivs in Weimar, Bernhard Suphan), denfelben 

Wunſch ausſprach, es möchte den befannten Einzeldarjtellungen 

jüngfter Zeit über Goethes Lebenstunft, Perfünlichteit u. a. auch 

eine über Goethes Anſchauungen von »Überjepungen und Über⸗ 

feperfunit«, und von »Spracreinigung und Sprachreinigern« bald 

nadjfolgen. Mit vielen andern Mitgliedern des Spradywereins 

teile ich diefen Wunſch lebhaft und will nur hoffen, dah Zuphans 

Außerung nicht etwa mit der Andeutung eines anderen Weima- 
vers zufammenbänge, ber vor einiger Zeit in den Preuß. Kahrs 

bũchern bei der Beſprechung von Boudes Bud über Goethes Sprache 

mit einem Seitenblid auf unſern Berein eine einschlägige Abhand- 
lung in Ausficht zu ftellen ſchien. Denn dieſer Mitarbeiter der 

Delbrüdichen Jahrbücher würde geringe Bürgſchaft für die er— 

forberliche Unbejangenheit bieten.) Nen aljo ijt Suphans For— 

derung nicht; aber neu, überraichend neu und umerfreulich der 

Berfuch, das Bedürfnis durd; Hinweis auf die gegenmärtige 
Sprachbewegung zu begründen, wo nad feinen eignen Worten 
jo viel »Redlih Mennendee und jo viel Inberufene jo 

viel Unfug und verhältnismäßig fo wenig Gutes mit 
ihrer Befliffenbeit ftiften. 

Wenn damit die fachlich und räumlich) fo weitverzweigte Tätigs 
feit de gegenwärtigen Trägers der Sprachbewegung, alſo des 

Deutichen Spracvereind, gemeint ijt, und mindejtens alle flbel- 

wollenden müjjen die Worte jo verjtehen, dann ijt das eine ver— 

blüffende Ungerechtigkeit. Augenfcheinlich fuht fie auf derjelben 
allen Tattachen Hohn ſprechenden Anſicht vom Spradjverein, die 

mir neulich auch aus Weimar brieflich entgegengebradyt wurde 

und engberzigen, jchulmeifterlichen Nampf gegen bie Fremdwörter, 

gewaltſame Verdeutſchung und fünftliche, den lebendigen Zug der 

ſprachlichen Entwidlung unterdrüdende Sprachmacherei das Ber: 

eindziel nannte. »Wenn ich fehe«, jo veripradh diejer Briefichreiber 

zum Schluß, »daß Wiffenihaft, Erkenntnis fprachlihen Yebens 

in voltstümlicher Form — darf man denn dies Fremdwort auch 

brauchen? — Biel der Zeitfchrift wird, wenigftens Hauptziel, wenn 

fich die Herren Mitarbeiter nidyt mehr ſchmunzelnd die Hände 

reiben, weil in England, Frankreich oder ſonſtwo ein gefinnungs- 

tüchtiger Don Duirote aufgeftanden, der das Englifche oder Fran⸗ 

zöfiiche von feinen Fremdwörtern befreien will — ein edler Idealiſt 

im Kampfe gegen Bindmühlen! — dann trete ich gern Ihrem Ver— 

eine wieder bei, dem viele von mir hochgeſchätzte Männer angehören, 

1) Der Agamemnon des Äſchylus. Ein unbelannter Brief 
Goethes an Wilhelm v. Humboldt, den Überfeper der Tragödie. 
Der Nufjag, in einer Dezembernummer der Frankiurter Zeitung 
veröffentlicht, iſt der Schriftleitung durch die Güte eines Straf- 
burger Bereinsmitgliedes befannt geworden. 

2) Jedenfalls dürfte er dabei ja nicht den ihm gewiß noch 
erinnerlihen Offenen Brief von ©. Sarrazin (Zeitichr. 1897, 
227) unberüdfichtigt lafjen, ebeniowenig die zahlreichen übrigen 
Angaben im Saalfeldihen Inhaltsverzeichniſſe unter »Goethee. 
Aber aud der Jahrgang 1902 bat Beiträge zu der Frage gebracht 
von Th. Mattbias, Ebd. Meitle und S. M. Prem, und nod) 
das jüngjte 22. Beiheft S. 33 ff. in dem Vereinsvortrage Friedrich 
Fluges: Goethe und die deutſche Sprade. 

die für ſich felbit im Gebraud der Fremdwörter gar nicht jo 

veinlic finde Darauf fann man, um ernft zu bleiben, nur 

fagen, daß die Mühe des Briefichreiberd, das Ziel der Zeitſchrift 

zu ertennen, jehr gering geweſen ift. 

Offenbar bdenjelben Standpunft gegen ben Berein nimmt jept 
B. Suphan ein. Das geht aus den Worten hervor, mit bemen 

er fein bie Vereinstätigkeit herabjegendes Urteil erläutert: 

Nur der tief Gebildete klann Spracdjreinigung üben, und von 
ihm geübt iſt fie Spracdyvermannigfaltigung, Sprachbereiherum: 
Spracdverfeinerung, Epraderhöhung. Bon Unbefugten geübt 
fit fie Spradverengung, Epradelnzwängung, Spradhvergröbes 
rung, Spracverarmung. Spradreinigung ift eine Kunſi, it 
fein Sport für höhere, feine Beſchäftigung für jubalterne Be- 
amte. Nur der ichöpferiihe und der wahrhaft jpefulative Geiſt 
iſt fähig, die Sprache zu reinigen, d. b. der Hünftler und (mit 
Herder zu reden) der »Rhilvioph ber Sprache. Darin find 
unjere Größten, Goethe, Schiller, Herder, Humboldt, einig, 
und bei ihnen, bei Goethe am meijten, Imüpft diefe Überzeugung 
an das Höchſte an. Gilt nämlich das Geſagte für alle Kultur: 
fprachen, fo noch neunmal mebr für das Deutiche. 

Was von diefer afademijchen Weisheit richtig und auf das 

wirkliche Leben anwendbar ift, das weiß auch der Spradjverein 

ebenfo qut wie der weimariche Herderſorſcher. Gerade der Spradhs 

verein hat diefe Velchrung zuweilen dem wohlmeinenden Über: 
eifer entgegengehalten, wenn diejer einmal über die Schnur hieb 

— nur daß das im Verhältnis zur deutſchen Ausländerei und 
Fremdfucht eine verichwindend feltene Erſcheinung ift und übris 

gens meiſt außerhalb des Vereins geihieht. Aber auf das, was 

der Spradjverein in der ffremdmwörterfrage ganz überwiegend tut, 
nämlich) die Belämpfung überflüjfiger oder jogar lächerlicher 

Fremdwörter, hat es ja überhaupt feinen Bezug. Wenn wir etwa 

einen braven Thüringer, der fih in der Geſellſchaft »angnichiert« 

bat, jagen: »langweilen« täte es auch, oder wenn die Felddjenſt- 
ordnung dem weimarſchen Eoldaten jeinen »Diränge (Terrain) 

in »Geländee verwandelt hat, wenn mir einem Kaufmann er= 

Hären, »jofort« jage dasſelbe wie » per foforte, und »pro Monat 

oder Tage jei »monatlich oder tägliche, jtatt »per Zufall« könne 

es >zufällige und für »por Schiff · ohne Schaden »zu Schiffe 

heißen, ober wenn wir in einem Slinderbuche »finanzielles Elend« 

dur; »Armut« erſetzt wünſchen, aus der Schulſtube der Abe— 

ſchühen gem die verwirrenden Benennungen Divifion, Dividend, 

Diviior, Quotient, Minuend ufm. ufto. durch verftändliches Deutich 

verdrängen müchten, oder deutſchen Gejchäftslenten bemerflic, 

machen, daß »Aix la Chapelle« dasjelbe wie »Machene ift, und 

»Lundi le 8 janvier« auf einer deutichen Speifelfarte mit »Mon- 

tag den 8. Januar; wiederzugeben wäre, wenn wir Klagen 
über fremdbwortwimmelndes Gelehrtendeutſch weitergeben und den 

Verfaffern für Laien beftimmter Schriftwerfe ans Herz legen ſich 

allgemeinverjtändlich auszjudrüden, wenn deutiche Eltern gemahnt 

werden, ihre Söhne ftatt »Charles und Harıye lieber »Karl und 

Heinrich · zu nennen, wenn ein deuticher Schufter, der eine Glanz⸗ 

wichje, ein Slempner, der eine Lampe erfindet, ſtatt ſich nad 

einem Semelline, Perfektion oder Star den Kopf zu zerbrecden, 

einen deutſchen Namen vorzieht — will da wirklich, Bernhard Suphan 

ſalbungsvoll dazwiichentreten mit feinem: »Nur der fchöpferifche 
und der wahrhaft ipefulative Geiſt iſt fählge ufw. und dann forts 

fahren: 

Denn zwar nicht im politischen, aber für alle Zeit im 
Bildungsfinn ift die Weltbürgerichaft, welche fich dad Vorzüg— 
lichjte aller Nationen zu afjimilieren fucht, die fpezifif 
Eigenfchaft der » Deutichheit«, fie gerabe iſt ihr unterjcheidendes 
Merkmal. 

Nein, nein; zu bem Borzüglichiten aller Nationen, zu dem 

»Sinnbild der Nulturgemeinjchaft der Völlere fchrieb unfer anderer 
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weimarjcher freund, gehört alles das nicht, was durch die noch immer 

ganz wüfte Ausländerei in unfre Sprache eingeſchwärzt wird, auch — 
ich bitte um Verzeihung — »affimilieren«e nicht, und »fpezifiich« 
ſicherlich doch auch nicht. Rudolf Hüdebrand ift der Überzeugung 
geweien, daß auch die freieſte Geifteshöhe mit deutſchen Worten zu 

erreichen fei, ja allein mit ihnen, mit dem fremden Krame, wie er 

fi ausdrückte, aber nit. Wenn irgend wo, fo jind darin »unfre 

Größten« einig, auch Goethe, Schiller, Herder, Fichte — und B. Su: 

phan Hat diefe Meinung früher geteilt; als Beugnifje defien leſe 

man feine Beiträge in den ältejten Jahrgängen dieſer Beitichrift 
nad. Warum er fie geändert hat? Wielleicht weil Aufenthalt 
und Beichäftigung ihm der Großſtadt und dem Geiſte ber Gegen: 
wart entrückten. Nichtete er fein Mugenmert darauf, fo würde 
er fehen, wie unfre Sprache gleihjam von fremden Springfluten 

immer von neuem überſpült und in ihrem Wejen bedroht 

wird. Der Umfang dieſer ſprachlichen Ausländerei iſt erſtaunlich, 

faſt täglich drängen ſich neue, mißgeſtalte Fremdwörter zu, geſtern 
trie, heute clou, morgen cake-walk, und wer weiß, welches edle 

»stennzeichen der Hulturgemeinichaft ber Völtere der nächſte Tag 

bringen wird. Bon der Grofftadt durch das Théatre variefe, 

den beredten Mund des Meifenden und das Zeitungsblatt vers 
mittelt, dringt e8 in Sand und Bolf zerſehend, ſtörend und 

fälfchend. Daß diefer Entartung überhaupt und mit ber Zeit ſchon 

immer wirfjamer entgegengearbeitet, daß über die Sprache »unirer 
Größten, Goethes, Schillerd, Herders, Humboldis« der ſchützende 

Schild gehalten wird (und längſt nicht mehr nur von einzelnen), 

da3 danken wir dem Sprachverein und feinem ruhigen und maf- 

vollen, wiſſenſchaftlich gezügelten Wirken. Barum bennod bie 

Abwehr der Fremdwörterel in der deutfchen Sprachpflege auch 

der Gegenwart bejonder& für den draußenſtehenden Beobachter 

in den Vordergrund tritt, das Hat vor furzem Paul Pietſch in 

den Wiſſ. Beiheften 3. Reihe (19, ©. 313.) lurz und gut dar— 
geſtellt. 

Aber die Hauptarbeit bes Vereins iſt die Sprachreinigung 
in Wahrheit auch nicht entiernt, geichweige feine einzige. 

Jede gewifienhafte Prüfung der Beihefte und ber Wereinzeit- 

ſchrift muß es dem gerecht Urteilenden beweiſen. Wenn man 

3: B. in dem Jahrgange 1902, den ber Berfafjer des erwähnten 
Abjagebriefes bezogen hat, die beiden befonders bezeichnenden Ab- 
teilungen der Vereinsberichte und des Briefkaſtens ins Muge fait, 
jo ergibt ſich, daß unter 142 angeführten Vorträgen nur 5 die 

Spracdreinheit nnd 6 verwandte Gegenftände berührten, während 

von den 169 Antworten im Briejlajten 22 gegen Fremdwörter und 

15 gegen miijbräuchlihe Anwendung von Fremdſprachen gerichtet 

waren. Mber in der verbleibenden großen Mehrheit der Vereins: 

vorträge (131) und ber Brieffaftenantivorten (132) ift alles zu 

feinem Rechte gefommen, was das Wohl und Wehe unſrer Sprache 

angeht: von der Rechtſchreibung und Musiprade an, Wort- und 

Spradgeihichte, Mundarten und Vollslundliches, Namen, Sprad)- 
tichtigkeit, Sprachſchönheit, Recht und Anſehen der Mutterjprache 

in Ins und Ausland. Oder, um mit Suphans Worten zu reden, 
wo und wa® in ber Sprache für Unfug getrieben wird durch) 

»Spradiverengung, Spradeinzwängung, Spracvergröberung, 

Spradhverarmunge, dagegen tritt der deutſche Sprachverein auf, 

und was tiefe Bildung oder auch fchlichte Einfalt an »Spradiver- 

mannigfaltigung, Sprachbereicherung, Spracdjverfeinerung, Sprach: 
erhöhunge« jhafit, dafür will er daS deutſche Voll gewinnen. 

Das muß ja auch fo fein nad) der im Verein lebenden Grund— 
anſchauung. 

Es iſt zwar eine weitverbreitete Gedankenloſigleit, die ſich gern 

und oft im Tone beſonderer Weisheit und wie von der Lebens— 

Zeitfhrift des Allgemetinen Dentihen Spradhvereind XVIIL Jahrgang 193 Nr. 4 

' wieder gerecht zu werden? 

104 

höhe herab vernehmen läht, da nationales Denfen, Fühlen und 

Wollen ji immer und überall, aljo auch bei uns Deutfchen gan; 

von jelbft verfiche, aljo fein Gegenſtand der Erziehung und 

Pflege jein dürfe. Mber die Tätigkeit des Deutjchen Sprachvereins 
beruht auf der entgegengejeßten Überzeugung, jür die er fih auf 

feinen Geringern als ben Fürſten Bismard beruft, daß die 
Pflege des nationalen Empfindens nicht nur möglich, jondern jür 

uns Deutjche ein dringendes Bedürfnis ift. An der Nichtigfeit 
diefer Erlenntnis ſollte doch heute fein Menſch ernſtlich mehr 

zweiſeln lönnen, der das Leben ſieht, wie es iſt. Ja, anderen 

Völkern, allen voran Engländern und Franzoſen, iſt das innige 
Baterlandägejühl eine felbjtverftändfihe Sache, angeboren in jeder 

Schicht der Geſellſchaft, ausgebildet auf jeder Bildungsſtufe, be— 

währt unter allen Gegenſätzen politiſcher Parteien. Aber nach 

Millionen zählen die Deutfchen, in minder gebildeten und hoch— 

gebildeten Streifen, die, wo Wutterfprahe und Fremdſprache, 

Vollstum und Ausland in Etreit geraten, für das Necht des 

Fremden Partei ergreifen zu müſſen meinen, und es fehlt fait 

nie bei ſolchen Anläffen an einzelnen, die ſich dann bis zur natio- 

nalen Selbjtentchrung fortreigen lafien. Natürlich ift mir jehr 

wohl befannt, wie weit folche äuferiten Nusichreitungen ſich von 

der befannten Stellung Goeihes über den Nationen entfernen. 

Allein wer wollte den geiſtesgeſchichtlichen Zujammenhang diejer 

verſchiedenen Ausdrüde der Weltbürgerihaft im Gegenjag zum 
eigenen Bolfstum überhaupt leugnen? Es fällt aud keinem 

Verftändigen mehr ein, wie ſchon gelegentlich in der Zeitſchrijt 

bei der Beſprechung von Goethes Hithetit von Bode (1902, 179) 
berührt worden ift, dem großen Sohne einer ganz anders be- 
wegten Zeit, der unfrer doch ein jo reiches Erbteil gelafien hat, 

einen Vorwurf daraus zu machen, daß er es ald Lebenshöhe, 
als Höchſtes betrachten Fonnte, Glück und Wehe jeiner Nachbar: 
völfer zu empfinden, als wäre es dem eigenen begegnet. Aber 

wir tun das nicht mehr mit; denn die Zeit hat fich eben verwan— 

belt, und Goethe gebührt ein Teil des Dankes dafür. B. Eup- 

han mag jet mehr im jenen weltbürgerlichen Höhen wohnen 
und unjerm Gegenmwartögeifte fremder geworden fein; ſelne Sprache 

gibt davon je länger je mehr ein beredtes Zeugnis. Collie es 

ihm aber wirklich fo ſchwer fallen, einer gejunden Beitrichtung 
Für die alten Spraden, einjt auch 

Vermittler eines Weltbürgertums, belundet er mit beionderer 

Wärme die hohe Schäpung und liebevolle Anbänglichkeit, die dem 
vorigen Geſchlecht eigen war, umd follte ähnliche Empfindungen 

für die Mutterfprache nicht verſtehen können? 

Er jpricht nämlich in feinem Auflage außer von der Eprad- 

reinigung noch von ber deutichen Überfepertunft und fait eine 
ganz bejondere Wichtigkeit diefer deutſchen Überſetzerkunſt für 
unfer fünftiges Geiftesleben ins Auge. Die Stelle verdient mit: 

geteilt zu werben. 

Dant uniern Üiberjepern«, fo jagt er mit einem veritänd- 
lichen Fingerzeig auf eine Goetheſche Anichauung voraus, »tünnen 
‚die großen Alten unfre Lehrmeiſter bleiben, wenn jie audı, 
nad) dem unerbittlich waltenden Geſetz der Entwidlung und des 
Fortichritts, fich aus der höheren Schule zurüdziehen und dem 
heranwachſenden Geichledjte nicht mehr vertraut bleiben in den 
Urlauten, welche zu vernehmen und von den Jahren nadı: 
giebigiter Bildfamfeit an ſchon vernommen zu haben uns Älteren 
eine Wonne ijt.« 

Hier zeigt ſich jcharf die Grenzſcheide eines Beitenwandels, der 
fih vor unjern Augen vollzieht und aud fiir unſre Sache von 

tiefer Bedeutung iſt. Die Sprache der großen Alten, der Grie— 
hen, die unire Lehrmeiſter geweſen find, wird aus unſern höhern 

Schulen verihwinden, und wer von unjern älteren Zeitgenoſſen, 
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die Greife find ober bald werben, es über fich vermag, darin 

eine natürliche Entwidlung und einen Fortichritt zu erbliden, dem 

fol das hoch angerechnet fein, und feine fchmerzlichen Empfin- 

dungen darüber wollen wir Jüngeren ehren. Aber teilen werben 

wir fie nicht; denn uns ift die aus B. Suphand Worten fprechende 

Wonne, das tiefe herzliche Wohlgefallen, die ftaunende, verehrungds 

volle Hingabe am die Klänge der fremden Sprache fremd ges 
worden, und vollends für die jept Heranwachſenden bedeutet der 

griechiſche Sprachunterricht bei dem reichlichen Ubermaß anderer vom 

Leben der Gegenwart in die Schule gebrängten Lehrftoffe im 

großen und ganzen eine fruchtlofe Qual, die unfre Jugend mit 
ihrer körperlichen und ſeeliſchen Gejundheit bezahlt. Diefer Jugend 

werden die unvergänglichen Bildungswerte und Lebensquellen des 
griechifchen Altertums, ohne die das geiftige Leben des deutſchen 
Voltes finten müßte, durch die notwendig bürftigen Ergebniſſe des 

griechiſchen Sprachunterrichts nicht eröffnet, jondern im Gegenteil 

verjchlofjen für zeitlebens. Darum jollten gerade alle, die davon 

überzeugt find, daß unfer Volt des ununterbrochenen Bufammen- 

hanges mit dem griechiihen Altertum für feine gefunde Fortentwick 

lung bedarf, am eifrigiten darauf benfen, die griehiihen Laute 

aus unjrer Schule zu verbannen und ihr in der Mutteriprache den 

Reichtum griechifcher Kunſt und griechiſcher Gedanken wieder zur 
zuführen. Wenn aber B. Suphan einen Trojt bei feiner ihm 

»wehmütigen Betrachtung · braucht und darin findet, daß das 

fünftige Geſchlecht mit der alten Sprache auch dem eitlen und 

rechthaberiichen Eigenfinne der alten Philologenſchule entzogen 

werden würde, jo jcheint mir das num recht wenig zu bedeuten 

gegenüber dem unendlich viel größeren Gewinn, daß diefe Zukunft 

unjrer Schule und durch fie unjerm Volke ein ganz andres Vers 

hältnis zu feiner eigenen Spradje bejcheren wird. Das beutjche 
Bolt wird mit der Zeit in viel weiterem Imfange als jept Liebe, 

Achtung, Ehrfurdt vor feiner eignen Sprache lernen und fie 

endlich als eins jeiner edelften Güter, ein Erbteil jeiner Ber: 

gangenheit und einen Hort feiner Zukunft zu ichäpen wiſſen. Denn 

nur dann wird e3 die gewonnene Reltjtellung auch behaupten. 

Alles, was der Deutſche Sprachverein unternimmt, ijt zulett 

auf dieſes Ziel gerichtet; jeine Beurteiler mögen im Einzelfalle 
die Zwedmäßigleit der Mittel und Wege bejtreiten, aber ihm 

jtumpfjinnige Fremdworthetze ſchuld zu geben, tft finnlos, und gar 
feine ganze Arbeit als Unfug Unberufener zu brandbmarten, ein 
grobes Unrecht. 

Hier fünnte ic) jchließen, aber, wie jchon angedeutet, Weimar 

dedt fich durch den Schild Goethes, und unjre Leſer werben bes 

anſpruchen, ſchließlich doch die neu aufgefundenen Äußerungen des 
großen Spradmeifters, die gegen die heutige Sprachbewegung 

gewendet werden, auch jelbjt fennen zu lernen. Es find erjtens 

in einem Briefe Goethes an W. v. Humboldt vom 1. September 
1816 die Worte: 

»Was Sie in Ihrer Einleitung über Synonymil jagen, ift 
löſtlich; möchten doch unfere Spradreiniger davon durchdrungen 
ſeyn! Doc in fo hohe Angelegenheiten wollen wir die trauri— 
gen Mikgriffe nicht mischen, durch welche die deutiche Nation 
ihre Sprade von Grund aus verdirbt; eim Unheil, das man | 
erft in dreibig Jahren einfehen wird.« 

Humboldts bier belobte Anficht ift inzwiichen längft allgemein 
geworben, und heute weiß jeder nur in die Anfangsgründe der 

deutichen Sprachwiſſenſchaft Eingeführte, daß Wortinhalt und Sach⸗ 

begriff ſich keineswegs deden, daß das Wort nur einzelne, jedes | 

finnverwandte alfo andere Merkmale nennt. Sogar die Beobachtung 

des ſehr verichtedenartigen Gefühlswertes und des ebenjo verſchie— 

denen Maßes von Anjcaulichteit, das dem Worte neben feinem 

eigentlihen Sinne anhaftet, ift dank der Vollstümlichkelt hervors 
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ragender Sprachforſcher über bie gelehrten Kreiſe hinausgedrungen. 
Diefe Einfiht in das Weſen ded Wortes mag man immer wieder: 

bolend verkündigen, zumal wenn man ſich dabei auf Männer mie 

Humboldt und Goethe berufen fanıı, aber ſolche Berfündigung, 

wie es Suphan tut, und ihm nachplaudernd in erheiternder Un— 

wijienheit ein fozialdemofratiicher Schriftjteller Sch. T., an die wiſſen⸗ 

ſchaftlich gebildeten Kreife der heutigen Sprachbewegung zu richten, 

unter deren Beriretern fich eine ganze Reihe Sprachſorſcher von 
anertanntem Rufe befinden, das ijt doch eine große Harmloſig- 
teit. Höchſt bedenklich it dann auc die Nußanwendung, die 

für den Webildeten das Mecht ableiten will, aus allen ihm be— 
fannten Spradyen ſchrankenlos die Worte in feine Rebe zu milden, 

je nachdem in biefer oder jener die von ihm ins Auge gefahte 

Seite eines Begriffes hervorgehoben ift oder ed nadı dem Dafür: 

halten des Sprecders vielleicht auch bloß Scheint, alſo beijpiels- 

weije unter Umſtänden zwifchen Pflicht, rö deor, officium, devoir, 

duty u. dergl. nach Belieben auszumählen, aud) da, wo nicht von 

griechiichen, römischen, franzöfiichen, engliicen Begriffen und 

Vorjtellungen die Rebe ift. 
Was jonft in diefer Huherung Goethes enthalten ift, berührt 

ſich mit der zweiten Briefftelle, die Suphan ohne genaue Zeit 
angabe mitteilt. Sie lautet: 

» Meinen fünmtlichen hromatijchen Apparat habe nad) Jena 
berüber gebracht umd fecretire ihn in einem Beyzimmer unferer 
Mufern. Wie ſchwer es iſt ohne fremde Worte zu reden, ſehen 
Sie hieraus; ich verheimliche ihm nicht, weil jedermann 
wifien lann, daß er da iſt; er bleibt aber doch in secreto, im 
Abgefonderten, weil ſich niemand darum befümmert, ja weil 
mande dagegen Apprebenfion haben. Dieſes würde umfchrieben 
in ächter deutſcher Sprache heißen: er widert ihnen, er ift un— 
bequem, iſt verdrießlich, Täftig, ſurchtbar und gehäſſig. Zu 
folhen Umſchweiſen nöthigt uns die Sprachreinigleit, ber wir 
uns doch auf alle Weije zu fügen Urfade haben.« 

Was beweifen denn num diefe beiden Erklärungen Goethes gegen 
die Sprachreiniger? Gegen die heutigen wahrfcheinlich gar nichts 

und inbezug auf feine Zeitgenoffen doch nur das eine mit Sicher: 

heit, daß er in diefer Sache zumeilen eine merfmürdige Gereigt- 
heit an den Tag legte, die fein Zeugnis eines unbefangenen 

Urteils zu fein pflegt. Breit läht er feinem Unmut in der zweiten 

Stelle Raum und fi von ihm zu nicht ernft gemeinten, nicht 

ftihheltigen Behauptungen verführen. Denn daß es dem grofen 

Spracdigewaltigen wirtlih Mühe gemacht haben würde, »iefretieren« 
und ⸗Apprehenſion« ganz befriedigend zu erfeten, glaubt ihm 

doc) niemand. Aber auch die Stelle in dem Briefe an Humboldt 

verrät ſich durch die ftarfe Übertreibung am Schluß als ein 
Ausbruch des Ärgers und ift fein abgewogenes, bei ganz ruhiger 

Klarheit der Seele abgegebened Urteil Goethes. Möglich, daß 
wir die uns unbefannten Verſuche, die Goethe im beſonderen 

Falle jo ärgerlich machten, etwas milder beurteilen würden, weil 

wir heutzutage imjtande find, die nationale Regung, der fie ent— 

iprangen, mit mehr Nahfiht und Wohblgefallen zu bemerken, 

mißbifligen aber würden wir »traurige Mißgriffe« nicht weniger 

als er. Dagegen dürfte Goethes Wort: »Die Gewalt einer Sprache 
ift nicht, dak fie das Fremde abweift, fondern daß fie es vers 

ſchlingt nad allem, was er erläuternd über das Weſen biefer 

Aneignung binzufügt (in den auch von Suphan, Goethejahrbuch 

XV, 1594, ©. 10, mitgeteilten »&edanfenipänen«), volllommen 

mit den Grundfägen des Sprachvereins zuiammenjtimmen. 

Das Bedeutfamfte an dem ganzen ürgerlichen Herzenserguß 
deö zweiten Briefes iſt, dab ihn Goeihe jür fih behalten und 
nicht in die Neinichrift des Briefes übernommen bat. 

Denn warum hat er ihn weggelafien? doch höchſt wahricheintic 

aus der Einficht, zu der er fidh nad) der unmutigen Aufwallung 
* 
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ihon am Schluß ſelbſt wieder berubigte, daß der Sprachreinigleit 

»wir uns doch auf alle Weife zu fügen Urſache haben« 

Das hat er ja, wie genugjam gezeigt (vol. feinen Brief an 

Riemer vom 30. Juni 1813), auch getan und eifrig nach Sprad)- 

reinheit gejtrebt, indem er nicht nur felbjt die ihm zuerft aus der 

Feder geflofjenen fremdländiſchen Worte jpäter verdeutichte, jondern 

auch Riemer Gewalt gab, in feinen Handichriften Fremdwörter 

audzumerzen. 

Überfehen wir nod) einmal Suphans Darlegung, ſoweit fie 
uns angeht, jo iſt nichts darin enthalten, was bejonderer Bead)- 

tung wert wäre außer ber Tyeinbjeligfeit gegen die von dem 
Deutſchen Spracverein getragene Bewegung. Der Deutiche 
Sprachverein hat es jchon öfter erlebt, feine Ziele und fein Wirken 

von Männern verurteilt und berabgeiegt zu ſehen, Die nur des— 
halb davon nichts wiſſen wollen, weil fie eben tatjächlich nichts 

von ihm wifien. Ye adjtbarer die Perfon fo unbefugter Gegner 

it, um jo mehr iſt geboten, gegen fie nachdrücklich aufzutreten. 

Denn noch wird die Tätigkeit des Spradwereins wohl am 

meiften gehemmt und aufgehalten durch gelehrte Voreingenommen= 

beit, im jtillen wahrfcheinlich weit mehr, als man öffentlich davon 

durch die gelegentlichen Ausbrüdye erfährt. Und nicht des Einzel— 
falls wegen ift davon ausführlid geſprochen worden. ') 

Berlin. Dätar Streider. 

Öfterreihiibes Amtsdeutic. 
Einen bemerfenswerten Erlaß gegen das ſchlechte Amts— 

deutſch hat am 5. Februar d. J. der öjterreichiiche Minijter- 

präfibent Dr. von Körber al& Leiter des Juſtizminiſteriums an 

die DOberlandedgerihtd- Präfidien gerichtet. Er verurteilt darin 

zunädjt »die mangelhafte, mitunter ganz untwürdige Äußere Form 
der gerichtlichen Alten und Ausfertigungen«, inäbejondere die Un— 

fitte, unfejerlic zu jchreiben, und fährt dann fort: »Ablürzungen, 

die nur bei dem betreffenden Gerichte verftanden werden, find ums 

zuläſſig und um jo leichter zu vermeiden, als die zumeijt in ab» 

getürzter Faſſung gebrauchten Flosfeln, wie ‚hierämtlich‘, ‚dort: 

ümtlich‘, „hiergerichtlich“, „dortgerichtlich‘, „diesgerichtlich‘, „hier 

ortö* und dergleichen in der Regel entbehrlihe Ausdrüde find. 
Alle gerichtlichen Ausfertigungen find jo furz, al$ es ber vor 

geſchriebene Inhalt geftattet, zu fallen. Die Screibweife joll 

beitimmt, Har und für jedermann leicht veritändlich jein. Diejen 

Unforderungen entipricht der oft fprahwidrige und unfchüne 

Ausdruck in richterlichen Beichlüjjen nicht. Man ſollie ſich viele 

mehr angewöhnen, in Sägen zu jchreiben, deren Inhalt jeder- | 
mann fofort eriajjen lann.« 
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der Einrihtung von Wogenitandgeld bei Wagen, welde auf 
die an die f. f. Staatäbahnen anſchließenden Induſtriegeleiſe ab» 

geftellt wurden, nach Tunlichfeit Rechnung zu tragen, hat das 

Eifenbahnminifterium eine entiprechende Ergänzung der einichläs 

gigen Borfchriften in Ausficht genommen.« Das zweite Beifpiel, 

einer Enticheidung des Oberlandesgerichtes Brünn entnommen, 

lautet: »Die zur Begründung eined Verſchuldens des Beklagten 

aus noch gar nicht verbotswidrig geweienen Berfuhshandlungen 

durch Herbeiihaffung der böſen Abſicht aus den lepteren und 

Anftedung von Handlungen der Vollendung feitens des Bellagten 
durch dieſe Abjicht iſt nicht durchführ-⸗ und nicht nachweiäbar.« 

Gibt ed etwas Verworreneres, Unverſtändlicheres ala dieſe 

oberrichterliche Entfcheidung? Es mag fein, daß fie einen tſchechi⸗ 

hen Beamten zum Berfafer hat, der zwar »des Deutichen in 

Wort und Schrift mächtig« fit, wie die amtliche Vorſchrift ver: 

fangt, dabei aber Fehler auf Fehler gegen ben Geiſt unirer 

Sprache begeht. Allein gerade der Umſtand, daf die grofie Zahl der 

weiſprachigen · (d. h. gröhtenteils tihechiichen) Beamten Ofterreih® 

die ohnedies ſchwer veritändliche Amtsiprache zumeijt noch unver= 

itändlicher macht, läht e® um jo wünſchenswerter erfcheinen, daß 

der von gejundem Sinn für die Sprache zeugende Erlaß des 
Herm von Körber überall die gebührende Beachtung finde. 

Krems a.d. Donau. Dr. franz Wollmann. 

Rleine Mitteilungen. 

Der Weitfälifhe Provinzial: Lehrerverein erläßt einen 

Aufruf für eime deutiche Finbeitäihreibung«, der von Neltor 
Kuhlo in Bielefeld unterzeichnet ift und im wejentlichen folgender: 

mahen lautet: 

»Die ‚Negeln für die deutſche Nechtichreibung nebit Wörter: 

verzeichnis‘, die jür den amtlichen Verlehr der Behörden jeit dem 

1. Januar d. J. und für dem Unterricht vom 1. April d. J. ab 

maßgebend find, bringen mehrere hundert gleichberechtigte oder 

doch zuläifige doppelte oder gar dreifache Schreibweijen einzelner 

Wörter; 3. B. ‚diefen Mbend, heute abend; Accord, Allord; zu 

Schanden, zu jhanden, zuſchanden machen.‘ Steine diefer Schreib: 
weiſen darf hinfort in Prüfungsarbeiten als Fehler angerechnet 

werden. 

Wie notwendig der Erlaß iſt, beweiſen u. a. zwei Proben | 

Haffiichen Amtsſtiles aus jüngfter Zeit, die im Anſchluß an dieje | 

erfreuliche Mitteilung aud) an diefer Stelle veröffentlicht zu werben | 
verdienen. 

deutſch eigentümliche Streben, redjt viel in einem einzigen Sape 

auszudrũcken, wodurd fi dann die Häufung von Hauptwörtern, 

beſonders folder auf sung ergibt. Das erjte Beifpiel jtammt aus 

einem Beicheide des Eijenbahnminifteriums: »Um den Wünjcen 

nad) Gewährung von Erleidterungen in der Anjehung 

I) Darum braucht hier auch nicht noch auf eine weitere, lurze 
Veröffentlihung Suphans, Aſylrecht des Fremdwortes 
(Weimarer Zeitung Nr. 54 vom 5. März 1902), eingegangen zu 
werden, die recht — iſt und eine breite Angrifjejläche böte, 
Es genügt darauf hinzuweiſen, daß auch da Goöetheſche Briefe 
aus dem Jahre 1817 herangezogen werden. 

Sie find beide recht bezeichnend für das dem Amts— 

Werben aber den Schülern im Unterrihte, dem Bolte 

in feinen Schriften verfchiedene Schreibungen desjelben Au 

druds geboten, jo muß dieſes Schwanfen vermwirren und unficher 

machen. Darum müflen Bolt und Schule, joweit das Regel: 

buch es zuläht, eine beftimmte Schreibweije fordern und ſich 

einigen in folgenden Buntten: 

1. Bir wünjden für jedes Wort nur eine Schreibart. (Aljo: 

Bejonders in die Hand der Schüler fein Wörterverzeichnis 

mit Doppelichreibungen !) 

2. Die Schreibart jei möglichſt lauttreu. 

Atzent; nicht: Accord, Accent ufw.) 

3. Die Schreibart jei folgerichtig und einfach. (Daher: „heute 

Abend‘ wie „Dielen Abend‘ ujw., fo dab u. a. die einfache 

Megel entjteht: Alle Tages- und Madhtzeiten find mit 
großem Anfangsbucdjtaben zu fchreiben.) 

4. Die volfstümliche Form ift der gelchrten vorzuziehen. 

(Daher: die Tiber, die Rhone, Seen (nicht Seeen), Solo: 

nien (nicht Nolonieen), Bureaus (nicht Bureaux.) 

. So lange feine Einheitöichreibung allgemein angenommen 

ift, wird mindeſtens ſowohl für Volfs> als auch höhere 

Schulen derjelben Stadt und desſelben Bezirks eine ein: 

(Daher: Altord, 

* 
— 
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beitlihe Schreibung feitzuiegen fein, damit der Schüler 

nicht in die Lage kommt, feine Schreibweife umlernen zu 
müfjen je nach den abweichenden Anfichten der Ychrer. 

Die hoben Behörden, die deutichen Lehrer, Echriftiteller, Ver: 

fagsbuchhändfer, Zeitungsverleger, Buchdrudereibefiger und alle, 
die unsre deutſche Sprache Iteben, werben gebeten, zur Erreichung 
diefer deutihen Einheitsichreibung mitzuwirlen und die Verbrei— 
tung dieſes Aufrufs zu fördern.« 

— Nachrichten aus Windhul (Deutſch-Südweſtafrika) laſſen 

erlennen, daß die dort vorm Jahr begonnene Bewegung zum 
Schutze der deutihen Sprache nicht ohne Wirkung geblieben ijt. 
Der Zweigverein Windhuf hat nicht nur äußerlich einen erfreulichen 
Zuwachs erhalten, er zählte im Ollober bereits etwa 80 Mit- 

glieder (früher nur 50); fondern er hat auch nicht umfonjt im 

Lande jeine Stimme erhoben und überall die zwei Forderungen 
verbreitet: 1. Sprich mit den Eingebornen, wenn irgend mügs 
lich, nur deutſch! 2. Meide auch im Geſpräche mit Deutichen 

jedes »Airifanerwort«! Die Mahnung ift nicht ungehört verhallt, 
jondern in Windhuk wenigiten® weit über den Kreis des Sprach— 

vereins wirfam geworden, indem ſich viele deutfche Familien 

entichlofien haben, mit ihren Eingebomen nur noch deutjch zu 

reden, und andere, die es jchon taten, in ihrem erhalten be— 

ſtärlt und entichiedener gemacht worden find. Auch nimmt man 

ſich mehr in Zucht, im Verkehr mit den Weihen die » Afrikaner: 

mwörtere zu meiden. Diefer Bewegung arbeitet an- jeinem Teile, 

wie es jcheint, auch ber Kindergarten des »Deutichen Frauen— 

verein® für Krankenpflege in den Stolonien« erfreulich in die Hand. 

In einem Briefe, den die Zeitſchrift diefes Vereins »Unter dem 
roten Sreuze« (XII. Jahrg, Nr. 12, Dez. 1902, S. 124 f.) mit⸗ 

teilt, erzählt Schweiler Selma Fehre: 

»Mit Freuden darf ich auch berichten, daß felten ein nichts 

deutsches Wort geſprochen wird, vor dem „Echwarzmadjen‘ 

und dem Einjchreiben ind jogenannte ‚Kaffernbuch‘ haben alle 

Reſpekt. Wer z. PB. ein Wort in der Eingeboreneniprade ge= 

braudte, wurde mit Ofenruß angeſchwärzt. Ich hoffe, daß unire 

liebe deutsche Mutterfpracdhe auch hier mit der Zeit mehr geachtet 

und geehrt wird denn biäher. Was an mir liegt, ſoll geichehen, 
um jedem Frenidwort entgegenzutreten, und ich denfe, nicht zum 

wenigiten tragen auch bie Finder bei, der Mutteriprache Geltung 
zu verſchaffen; deshalb fordere ich immer und wieder auf, auch 

daheim nur deutſch zu jbredien.« 

Wenn man jih an die ungeheuerliche Verunglimpfung unfrer 
Mutteriprache erinnert, wie fie j. 3. Pfarrer W. Anz (vgl. Zeit⸗ 

ſchrift 1002, Ep. 1205.) in feinem überall befannt gewordenen 

Vortrage dargeftellt bat, jo wird man jede Gegenbemühung will: 
fommen heißen. Mögen recht bald alle Deutichen Südweſtafrikas 

zu der Einficht fommen, daß die unverfälichte Bewahrung der 

Mutteripradje den Schuß der höchſten Güter deuticher Geſittung 

und Bildung In fich jchlieht! Dem eifrigen Windhufer Zweig— 

verein und allen Deutjchen, die ihn in feinem Beitreben umter: 

fügen, ift der Dank des Mutterlandes gewiß; denn der Grnit 

und die Bedeutung dieſes Nampfes ift, wie der Brief des Reichs— 

fanzlers Grafen v. Bülow bewies, jelbit bis in die höchſten Stellen 

unfrer Neichsregierung voll gewürdigt worben. 

— Liber die dentihe Sprache im Auslande ipricht im Numüs 
nifchen Lloyd, XX. Jahrg., Nr. 4723 vom 22. Febr., Adels 

heid Bandau, eine deutiche rau, die von bem Deutjchtum aud) 

in andern Ländern augenſcheinlich jehr gut Beſcheid weiß. Ihre 

Beichwerden verdienen als Jeugniſſe oft Schon beflagter Zuftände 

Beachtung, die Wärme und Lebhaftigkeit aber, mit der fie jelbft 

ihre deutſche Gefinnung befennt, und dazu die Vereitwilligfeit 
des Bufarejter Blattes, diefem Belenntnis Raum zu geben, jollen 

gern als wertvolle Beweije erftarfenden Selbjtgefühls unfrer Lands— 

leute draußen von uns begrüßt werben. Für beides aber ſei an 

die Anſicht des Heidelberger Prof. Koch über diefe Angelegenheit 

erinnert, die im vor. Jahrgange der Zeitichriit Sp. 175 f. mits 

geteilt worden ift. In Bufareft gibt es, wie A. Bandau vers 

ficyert, eine große Anzahl von Berjonen, die durch Ausſehen und 

Namen unvertennbar ihre Abkunit verraten und doch entweder 

gar nicht oder nur ganz gebrochen beutich iprechen. Sie fennt 

zahlreiche deutiche Frauen, die mit ihren Kindern nie anders als 

rumäniich iprechen und fie dadurch eines unſchäßbaren Gutes be— 

rauben. »Schmach über jolhe Mütter! Sie find nicht wert, 

Deutiche zu jein!e Dabei wirfe in Bufareit jeit 50 Jahren bie 
deutſche Liedertafel und zahlreiche andere Vereine, Schulanftalten 
und ſchließlich die allfonntägliche Predigt in der evangeliichen Kirche 

auf Erhaltung deutscher Sprade und Geſinnung. Nach ihrer 

Erfahrung wird der deutichen Sprache im Auslande nich die 

Adytung erwieſen, wie andern Weltſprachen. English spoken oder 

On parle frangais, dieſe Inſchriften finden ſich oft, nur jelten 

aber: »Hier wird deutich geiprocen«e Die Schuld daran weiſt 

fie dem Deutfchen felber zu, der gleich jeine freudige Überrajchung 

zeige, wenn er im Muslande vom Wirt oder Ladeninhaber in der 

eignen Epradje angeredet werde, während das Engländer und 

Franzoſen für jelbjtwerftändlich betrachteten. Nach ihrer Anficht 

werden die Deutichen von den Ausländern mit dem Make gemeſſen, 

mit dem fie fich ſelber mejjen. Sie gibt dafür ein auffälliges 

Beilpiel. Wenn eine deutiche Familie eine Erzieherin oder auch 

nur eine »Bonne« braudye, jo werde die Franzöſin oder Englän- 

derin faft ftet$ vorgezogen und bedeutend bejier bezahlt, obwohl 

in den meiſten Fällen die deutiche mehr leilte, gründlicher gebildet 

und anſpruchloſer jei und fich durch größere Zittenftrenge aus— 

zeichne. Im weiteren wird dann auch die ſchon oft lautgewordene 

Mahnung wiederholt: »Unſre vorübergehend in ber Fremde weilens 
den Landsleute follen nur gar nicht etwa glauben, daß fie fich mit 

mangelbaftem Englisch oder Franzöſiſch mehr Anjehen geben als 

mit gutem Deutich. Das ift ein großer Arrtum.« Damit greift die 

Berfafferin über die Verhältniſſe der rumäniſchen Deutichen auf den 

Auslandsdeutichen im allgemeinen über, weiſt auf die Adıtung hin, 
die er wegen feiner Zuverläſſigleit allerwärts geniehe, und auf 

die große Bereitwilligfeit der Fremden, mit ihm in Geſchäfts— 

verbindung zu treten. Nach einigen Angaben darüber findet fie 

den Weg zu ihrem Ausgangspunkt zurüd, und mwenigitens einen 

Teil der Schluimahnung wollen wir noch mitteilen: »Bei den 

weltbefannten Erfolgen auf allen Gebieten, bei der Achtung ges 

bietenden Weltftellung unſres Vaterlandes jollen wir uns mit 

unfrer herrlichen einzig Schönen Mutterfprache ſchüchtern vor andern, 

vielleicht jogar minderwertigen Nationen verkriechen? Mein, io 

etwa antwortet fie, der Deutjche im Auslande mühte fich eine 

nachhaltige Selbitändigfeit und den Gebrauch der Mutterjprache 

da, wo man auf Berftändnis zu rechnen das Recht hat, zur 

nationofen Pilicht machen. Nur in dem WMahe, als wir jelbit 

unjre Sprache hochſtellen, werden wir ihr die ihr gebührende 

Adtung der Fremden eriverben.« 

— sllyper-benmuties, das it die Vezeihnung, die ein 

engliiher Fachmann einer gewifien, ſehr fohlenjtofreihen Stahl- 

forte beilegen will. Das Wort erſcheint zunächſt unverſtändlich. 

Nun fommt ein anderer nnd erklärt ſich gegen dieje Benennung, 

weil der Stahl mit einem mittleren Kohlegehalt, den er gejättigt 

nennt, der bejtverwandelte Sei; den Stahl mit noch mehr Kohle 

überwohlverwandelt zu nennen, ſei aljo eine »ungenaue Rede— 
2* 
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wenbung.«') So geht uns denn ein Licht auf über das benmutic; 

ed iſt eine aud bene und mutare entstandene Spielerei! Über 

die Art und Weiſe, wie bier die lateinifchen Wörter zerhadt und 

wieder zufammengebaden werben, wollen wir mit den Engländern 
nicht rechten. Das iſt ja bei ihnen jo üblich, wie man z. B. auch) 

einen Omnibus häufig Bus und eine (jechSedige) Schraubenmutter 

Her nennt. Profefior Silvanıs Thompſon hat in die Elektro— 

technit die Bezeichnung Rotor (ftatt Rotator) eingeführt, und viele 

deutſche Fachleute Iprechen ihm dies ohne weiteres nad.) Man 

jollte den Herrn zur dauernden Kennzeichnung diefer ſprachlichen 

Leiftung künftig nicht mehr Profeffor, fondern Profor nennen. 

Unter foldhen Umſtänden wirt es jehr erheiternd, daß bei ben 

GErörterungen, die man neuerdings in England und Amerifa über 
die Einführung des Metermahes gepflogen hat, umter anderen 

Bedenten auch das geltend gemacht worden ift, die Bezeichnungen 
der metrischen Maheinheiten fein — als aus dem Yateiniichen 

und Griehiihen jtammend — ber englijhen Zunge zu jehr zus 
wider. Und das fagen die Vertreter einer Sprache, bie ihren 

Wortſchatz etiba zur Hälfte dem Yateinifchen entlehnt, daneben 
aber eine jehr große Menge von Wörtern griechiicher Herkunft in 

ſich aufgenommen hat, viele von ihnen unter jo ftrenger Wahrung 

der uriprünglichen Form, wie in feiner andern Sprache. Schreibt 

der Engländer doc; beiſpielsweiſe nicht Moment, jondern momen- 

tum, nicht Pendel, fondern pendulum, nicht Tafel, jondern ta- 

bula (Mehrzahl tabulae) ujw. In der Tat lann, wie uns auch 

ein ſprachkundiger Engländer beftätigt hat, im Engliſchen von 

Sprachjreinbeit in dem bei und gebräuchlichen Sinne nicht die 

Rede fein. So iſt die Quelle beicaffen, aus ber jahraus jahrein 

immer neue, bäßliche Fremdwörter in unfre ganz; anders geartete 

Sprache einftrömen. Allerdings nicht durch die Schuld der Eng— 

länder, jondern durch unfre eigne. Auslandſucht und Mangel 

an Sprachgefühl graben diefem Strom das Bett. 8. 

— Ein jprechendes Beiſpiel deuticher Ausländerei gibt folgende 

Familienanzeige: Heute wurde uns ein gejundes Mädchen ges 
boren, welches die Namen Gita, Nanda, Savitri erhält. 

Beide Eltern haben urbeutihe Bor- und Zunamen, aber die 

Anzeige ift aus Volo (Griechenland) erlaſſen, folglich veriteht ſich's 

für Deutiche von jelbjt, die Namen der Vorfahren, die andern 

Völkern heilig zu fein pflegen, weit von fich wegzumerfen. Und 

das tun ſogar Deutiche, die zum Kreiſe der Deutfchen Zeitung 

gehören, im deren Nr. 46 vom 24. Februar dieſe Deutjchvers 
leugnung jtand. 

Biücherſchau. 
Otto Sarrazin, Wörterbuch für eine deutſche Einheits— 

ſchreibung. Berlin, W. Ernſt u. Sohn, 1903. geb. SO Bi. 

Schon in der Februarnummer der Zeitichrijt hat der Schrift: 
leiter auf dies nene Büchlein zur Rechtſchreibung Bezug zu nehmen 
achabt, und Geheimrat Sarrazin hat dort ein Stück der Vorrede 
zur Rechtfertigung abdruden lafien. Nun liegt das Werk fertig 
vor und, und wir müjjen Stellung dazu nehmen. 

Zunächſt it zu bemerken, daß Sarrazins Wörterbuch in eriter 
Linie für die Bedüriniffe des praftiihen Lebens beſtimmt ift, 
und nidt etwa das ⸗»Regelbuch« erjegen foll, dejien die Schule 
nicht entraten fann. Denn diefe muß aus erziehlidien Gründen 
fordern, daß die Echreibung, ſoweit es eben möglich ift, nadı 
Regeln gelernt werde. Hat man an der Hand der Regeln und 
durch mehrjährige Übung jih Sicherheit im ganzen erworben, 
dann fan c8 wohl vorfommen, daß in einzelnen Dingen Zweifel 

1} Bgl. Engineering, 20.2. 1003, ©. 256. 
2) Viele, aber nidyt alle. Der Geh. Poſtrat Proſeſſor Dr. 

H. Streder z.B. nennt das Ding Läufer. 
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und Unficherheit fich einftellen. Für ſolche Fälle will unfer Büd- 
lein ein furz angebundner, beitimmter Berater ſein. Was hilit 
es dem Aweijler, wenn er in feinem Wörterbucd; neue Zweijel 
vorgelegt erhält? Er will wiſſen midıt wie er ſchreiben dari, 
fondern wie er joll. Das amtlihe Regelbuch hat aus ſtaate— 
rechtlichen Gründen die Wahl gelafien, laſſen müjlen, um den 
Schein der Einigkeit aufrecht zu erhalten. Ebenſo z. B. das 
bayriiche Regelbuch; aber das hat ſchon aus Zweckmäßigleits 
rinden für jeinen Bereich eine ſchüchterne Eniſcheldung durch 
Serie oder Naditellung gegeben und danach jür die 
Schulen eine bejtimmte Auftlärung über feine Wünſche erlafjen. 
Für Sachſen ift eine ſolche wohl nicht vorhanden; jedenfalls wird 
aber Matthias jein Büchlein nicht genen die minifteriellen Wünſche 
eftaltet haben; er gibt in den feinen ⸗«Regeln« nur die eins 
—— Formen Alzent, Zentrum, Allord, Tee nur an dlieſer 
Stelle vor Teer, nicht nadı Theater, aber allerdingd mit dem 
Vermert »auch noch Thee«. In anderen fällen läht Matthias 
die Wahl (Dispens, Diſpens). Grbe, der dod wohl aud 
Fühlung mit feinem württembergiihen Minifterium hat, erwähnt 
in jeinem großen Buch) wohl die Echreibung mit cc als erlaubt, 
führt aber Alzent ulm, nur unter Al- auf; in dem fleinen, für 
Schulen beredineten Büdjlein it er aber ängitlicher, erllärt aus— 
drücllich z. B. Accent als »gleichberechtigt«, jchreibt e$ aber immer 
in Nlammern. Duden, der das Reichsſchreibebuch verfaht bat, 
hat in jeinem großen Wörterbud (Leipzig, Bibl. Inſtitut) ähn- 
liche Grundfäge befolgt wie Erbe in feinem Heinen, nämlich die 
Wahlformen alle am zwei Stellen, auch da wo das Reichsbüchlein 
fie nur an einer bringt (Carcer bei E und bei Kh. So lajien 
ſich alfo deutliche Anfäpe zu einer maßgeblichen Darjtellung auf: 
finden, aber fie find nicht allgemein. Wo die Herausgeber ſich 
eine Empfehlung erlaubt haben, ftimmen fie im weientlichen 
überein. In der Tat iſt man fi wohl fo qut wie allgemein 
darüber einig, welche von den Wahlformen die der Zukunft jei, 
welche nad) den anerfannten Grundiägen am meiiten innere Bes 
rechtigung babe. Es iſt bedauerlicher Bureaukratismus, wenn, wie 
Th. Sieb& mitteilt, eine preuhliche Behörde die bisher in Preußen 
geltenden Formen als die für die Schule zunächſt bindenden ertlärt. 
Da tut nun das Wörterbuch, das Sarrazin der Not achorchend 
und dem dringenden Bedürfnis entiprechend herausgegeben hat, 
einen fühnen, aber berechtigten und erfreulichen Schritt der Zu— 
funft entgegen: es verzichtet auf die Auswahlformen und gibt nur 
je eine von dem zuläjjigen und zwar die Form, die nad 
Sarrazins Urteil die empfehlenswerteite iſt. Unſer trefflicher Bor- 
fipender bat einmal die Harfte, lauttreuefte, dann aber auch die 
am einfachiten in Regeln zu begründende Form gewählt und 
dabei, glaube ich, wie wir's von ihm gewöhnt find, nur glüd: 
liche Griffe getan. Auch bei der Entjcheidung für »heute Mbend« 
di. Februarnummer diejer Ztichr. Sp. 34) lann ich mich auf jeine 
Seite jtellen. Es ift nur ein Verjehen, dab im Reichsregelbuch 
sheute Abend« nicht aufgeführt wurde. — Bei SHave und Slave 
bin id wohl mit feiner Schreibung, micht aber mit der wahr: 
icheinlich ibm vorſchwebenden Begründung einveritanden. Ich 
ſpreche »Stlafe« und habe dabei alle hinter mir, die Feilchen, 
stäfig, Briefe jprechen. Die Ausſprache »Sklawe«; ift der falichen 
Auffaſſung des Überfommenen v zu verbanfen, wie in Hannover, 
in Vilmar ujw.; In älterer Zeit hatte das v die Bedeutung von 
f, wie auch die ältere Schreibung Sflafe zeigt. Diejelbe ges 
lehrte niederdeutſche Neinung liegt bei »Slave« vor; ich ſcheue 
mich nicht Slafe zu ſprechen, troß Kewitſch, mute aber niemand 
zu dasjelbe zu tum, gerade mie bei Klavier, Violine. Ich frage 
nur: warum jollen wir die heimiich gewordenen Lehnworte uns 
wieder zu enifremden juchen, wo wir fie doc bei und weiterleben 
lajien wollen? Iſt aber die Ausſprache von Slave mit w als 
die allgemeine und deshalb »richtige« amerlannt, dann Ichreibe 
man rubig in, wie in Wein, Löwe Da dann etwa Sflave 
und Slawe troß gemeinichaftlicher Grundform verſchieden geichrie- 
ben würden, fünnte jo wenig itören als die Paare Palais und 
Ballast, Wein und Wingert, Fiedel und Violine. 

Wenn Sarrazin dann aber jagt, die Vorichriften des amt: 
lichen Regelbuches in der Richtung auf Wortformen jeien ein 
Borzug, jo lann ich das nur in dem Sinne anerkennen: ein 
Vorzug ift e8, wenn das Regelbuch die Wahl zwiſchen Formen 
läßt; jo ſcheint es aud) der Verf. zu meinen, während diejenigen, 
gegen die er jich an ber Stelle (. 4) wendet, tadeln, daß Regel— 
bücher bejtiimmte Formen als einzig zuläffig oder befjer bezeichnen; 
das iſt ein UÜbergriff. Der Fall purzeln: burzeln, Bauspapier : 
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Bauspapier gehört übrigens nach meinem Daſürhalten nicht hier- 
ber. Da hätte man getrojt die Alleinberrihaft des p verfündigen 
fünnen; die p find nun einmal dem Süden fait ganz jremb und 
werden nur aus der Schriftiprache gelernt, ein paar weniger oder 
mehr hätten dem ah den Boden nicht ausgedrüdt, der Oſtfranle, 
Schwabe und Bayer jpricht doch auch Boft, Ballajt, Brediger uſw. 
und fchreibt Post ujw. Übrigens fennt das alte bayriiche Negel- 
buch auch nur Burzelbaum und Pauspapier. 

Sarrazins Buch iit ein fühner Verfuch, wir wünſchen ihm 
vollen Erfolg. Sieht man einmal an mahgebender Stelle, jagen 
wir im preußiſchen Kultusminifterium, day die wirkliche Eins 
heit gar nicht jo revolutionär ausfieht, fo wird man vielleicht 
damit auch in den preußlichen Schulen Ernſt machen, und es 
würde gar nicht langer Verhandlungen bedürfen, um aud bie 
übrigen Schulauſſichte behörden für die von Sarrazin dargebotene 
Einbeit&ichreibung zu gewinnen. Wei der nächiten Durclicht bes 
Negelduches fünnte man in Preußen, Sachſen, Württemberg ujw. 
die bayrijche Druchweiie annehmen und bei der übernächſten durch 
ſtillſchweigendes Übereintommen einfach die veralteten Schreibweilen 
fallen lafjen.') 

Dann wird Sarrazind Bud auch Schulbuch fein können, ober 
vielmehr alle Regelbücher würden ein ziemlich genauer Abdrud 
feines Buches werden müjjen. 

Würzburg. 

Beiträge zur Kenntnis deutjher Bornamen. 

Alfred Ba. Leipzig, Dito Fider, 1903. 1,80... 
Der erite Teil diefer Schrift enthält Turze Belehrungen über 

die altd eutihe Namengebung, die Entjtehung ber deutichen Vor— 
namen, ihre Umbildungen, ihre Deutung und Schreibweile und 
ein »ab⸗ liches⸗ Verzeichnis der Stammformen in den zuſammen⸗ 
geieptene Namen, der zweite ein Wörterbud) von 115 ausgewählten 
Stämmen; darin ijt jedem Stamme zunächſt jeine allgemeine 
Bedeutung hinzugefügt, dann die bejonderen Bedeutungen, die 
ihm in zujammenaejepten Namen beizulegen jind, je nachdem er 
den erjten oder zweiten Beitandteil bilder. Die Deutungen beruhen 
auf der freilich nicht für alle Namen zutreffenden Vorausſehung, 
daß der zweite Bejtandteil »der eigentliche Träger der Namens 
form« ſei und der erjte nur eine einichränfende oder veritärfende 
Reitimmung enthalte Dann folgen binter jedem Stamme die 
Reihen der männlidyen und der weiblihen Namen, die ihn an 
eriter ober an zweiter Stelle enibalten. So bietet diejes Stamm 
wörterbuch eine bequemere Überficht als die meiiten Sammlungen 
ähnliher Urt. Die Abfiht ded Verfafierd war, Verſtändnis, 
Adtung und Yiebe für die deutjche Namenmwelt zu erweden und 
dadurch der in der Namengebung noch immer herrſchenden Aus— 
länderei entgegenzuarbeiten. »Dazu it eben die Wiſſenſchaft 
da, daß fie die Vrüde ichlagen ſoll zwiſchen dem Brauche der 
Vorzeit und dem Bedürfniffe unfrer Tage.«e Zwar erkennt er 
jenen leiſen Bug zur Befjerung an, der jih u. a. in den Ergebs 
nifjen neuerer Unterfuchungen über Bornamen in den Schülers 
verzeichnijjen einzelner Anjtalten anlündigt (val. Zeitichr. des U. 
D. Spmw. 1901 Mainummer, jener Gemß im der Beilage zur 
Tägl. Rundichan 1901 &.599; Pulvermaher im Jahresberichte 
des Leilingapmnafiums zu Berlin 1902), aber e8 bleibe in diefer 
Hinficht noch viel zu tum übrig. Daß die Wiſſenſchaft jelbit zur 
Namenforſchung erjt ganz vereinzelte Anläufe gemadt und die 
Ergebnifje der Germaniſtik hierfür jo qut wie gar nicht ausgebeutet 
babe, iſt freilich übertrieben; wahr aber ift, daß troß zahlreicher 
Anregungen durch Schriften und Vorträge der Sinn für bie 
deutsche Namentunde im Volke noch wenig Verbreitung gefunden 

D. Brenner. 

Von 

1) Die Bemerkung ded Herrn Berichterſtatters, daß man 
»in der Tat wohl jo gut wie allgemein darüber einig ift, welche 
von den Wahlfornten die der Zukunſt fei, welche nach den an- 
erfannten Grundiägen am meilten innere Berechtigung babe«, 
tönnen wir auf Grund zahlreiher Zuſchriften beftätigen; dafür 
ipricht aber auch die allgemeine Zuitimmung, die Sarrazins Vor: 
ſchläge im Süden wie im Norden Deutfchlands in der Lffentlichfeit 
gefunden haben. Sollte es denn angeſichts der Tatjache, daß 
eigentlich alle Welt fchon jept einig fit, wirklich noch jo langer 
Beit bedürfen, um > die SchulauifichtSbehörden für die von Sarras 
yn gebotene Einheitsichreibung zu gewinnen®« Das dürfte ſich 
bei feſtem Willen aller Wahriceinlichteit nach bald erreichen 
laſſen, denn bekanntlich: »wo eim Wille ift, da findet sich auch 
ein Weg · Die Schrilftleitung. 

Zeitſchrift des Allgemeinen Deutſchen Sprahverettius XVIII. Jahrgang 1903 Nr. 4 114 

bat. Der Wunſch, fie »ald Schulſtoff dem Lehrplane einzureihen«, 
wird wohl noch lange der Erfüllung harren, jo leicht fie ſich auch 
mit der an höheren Anſtalten vorgeichriebenen Belehrung über 
die geſchichtliche Entwidelung der deutihen Spradye verknüpfen 
ließe. So dankenswert nun aud jeder neue Verſuch zur För— 
derung diejer Bejtrebungen iſt, jo wünſchenswert ift es, auch die 
Mängel aufzudeden, die feinen Erfolg beeinträchtigen müſſen, 
eine Aufgabe, die wir im vorliegenden Falle um jo leichteren 
Herzens erfüllen fünnen, als wir damit dem vom Bi. felbjt in 
der Einleitung ausgeiprochenen Wuniche entgegenfommen. Bmwed- 
widrig ericheint uns zunäcjt die vom Bf. angewendete Schreib- 
weile, die gerade den Kreiſen, auf die er wirken will, völlig fremd 
fit; wenn diejen die alten Namenformen vertraulic; gemacht werden 
follen, jo hätten fie ihmen nicht in lateinischer Schrift und mit 
Kleinen Anſangsbuchſtaben, aljo in einem Gewande vorgeführt 
werden follen, in dem fie jonft nur fremdipradjliche Lautgebilde 
zu fehen gewohnt find. Wir hätten ferner in den allgemeinen 
Belehrungen des eriten Teiles eine Earere Ordnung, eine fahr 
lichere Daritellungsweile und vor allem eine den Beitrebungen 
des A. D. Spro., zu dem Bi. ſich ſelbſt befennt, angemejjenere 
Epradje gewünſcht. eier, denen die Reinigung unirer Sprache 
nicht nur von Fremdwörtern, jondern auch von allen anderen 
alt= und neumodiichen Auswüchſen am Herzen liegt, werden ſchon 
an dem eriten Satze des Buche: sobald der vater eines kindes 
durch annahme bezgl. aufnahme desselben seine vaterschaft 
bekannt hatte . . . mehr ald einen Anjto nehmen. Wber auch 
Nachläffigteiten des Ausdruds und Sapbaues fommen vor, bie 
man den für die » Schärfung des Spradgefühlse forgenden Herren 
Mitarbeitern diefer Zeiiſchrift zur Beleuchtung überantworten 
fünnte. So fteht ©. 29 der Gap: als unmittelbar undeutsch 
sind folgende namen als verwerflich hinzustellen: die formen 
auf -ine, so ernestine, ferdinandine u, v. a., zugleich ein Bei: 
fpiel für die wenig jorgjältige Ordnung des Stoffes, der Sat fteht 
nämlich unter der Überſchrift »Sprahwidrige — — 
Zur Bezeichnung des Gebietes, dem die namenbildenden Wort: 
ftämme Mann, Trut (»Jungkraue) u. a. ihrer Bedeutung nad) 
angehören, iſt der Ausdrud » Wirtichaftlihe Beziehungen« gewählt. 
Daß auc in dem Stammwörterbuch Uingenauigfeiten und Flüchtig— 
feiten vortommen, it dem Bf. jhon von anderer Seite vorgehalten 
worden. 

Haleniee. Konrad Nubolph. 

Klara Hedtenberg, Das Fremdwort bei Grimmels— 
baujen. Ein Beitrag zur Fremdwörterfrage des 17. Jahrhun— 
dertd. Dijiertation von Heidelberg 1901. 

Durch eine erhebliche Anzahl wiſſenſchaftlicher Unteriuchungen 
iſt die Rolle, die die Fremdwörter im Deutic des 17. Jahrhun— 
derts bei den verchiedenen Schriftftellern diefer Zeit jpielten, im 
allgemeinen Hargejtellt. Nicht jo ift es, wenn man bie Trage 
auſwirft, wie fich die einzelnen Schriften eines und besjelben 
Schriftſtellers bezüglid der Fremdwörter zu einander verhalten, 
d. b. ob er ſich der Fremdwörter immer in gleichem Maße 
bediente, und wie ji die Schriftfteller im Gebraudye fremder 
Worte zu einander verhalten. Das vorliegende Schriften fucht 
dieje Lücke teilweiie auszufüllen und fommt zu lebrreihen Ergeb- 
nijien, die aud für die Mitglieder unſtes Vereins nicht ohne 
Wert find. Es enthält fieben erjchöpfende Werzeichnijie der in 
den wichtigiten Schriften von Grimmelshaufen, Moicheroich, Weile, 
Nbraham a Sancta Clara u. a. ericheinenden fremden Worte, aus 
denen fich ergibt, daß der jüddeutiche Prediger über 1100 ver: 
ſchiedene Fremdworte verwendet, der Itttauer Rektor über 500, 
Grimmelshauſen gegen 200, während die jchlefiichen Noman- 
ichreiber ſich einer jeher reinen Sprache bejleihigen: Yoheniteins 
Arminius ift fremdwortrein. Bemerlenswert ijt auch die Tatiacdıe, 
daß zwei Drittel der von Grimmelshaujen gebrauchten Fremd— 
wörter der deutichen Sprache bis in die meuejte Zeit hinein ein- 
verleibt blieben. Das Scrifthen zeigt, dab derartige ftatiltiiche 
Unterfucungen, wenn fie mit ſolchem Beritändnis wie bier an- 
geitellt find, uns nod) zahlreiche neue, nach vielen Seiten bin 
bedeutiame Aufichlüfie geben fünnen, und wir müſſen es deshalb 
mit Freuden begrüßen, daß die fleißige Verfaflerin, die jegt eine 
Stelle ald Lehrerin an der Univerjität Oriord befleidet, ſich emts 
ichlofien Hat, ein jyremdwörterbuch des 17. Jahrhunderts auszus 
arbeiten. Sie befikt die volle Kignung für die Durchführung 
diejer mühlamen, aber auch dankbaren Aufgabe. 

Graz. Ferdinand Khull. 
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Seitungsihan. 

Aufjäpe in Zeitungen und Zeitichriften. 

Zur Frage der neuen Rechtſchreibung. — Braun- 
ſchweig. Landeszeitung und Tageblatt vom 5. März 1003, Nr. 107. 

Ein »Moticreie aus Lehrerfreifen Über die im amtlichen 
Wörterverzeichnis enthaltene vielbeiprochene Schreibung »beute 
abende (vgl. Nr. 1 und 2 der Zeitichrift, 1903). Wäre dieje 
Form als die allein vorgejchriebene anzufehen, jo ergäbe fich 
3. B. folgende »Blütenlejee: »diejen Abend, heute abend, vor: 
geitern morgen, folgenden Morgen, folgenden Sonntag morgen, 
vergangene Nacht, gejtern macht, morgen bormittag, nächſten Vor— 
mittag, nächiten Donnerstag vormittage — — und fo durch alle 
Tageszeiten, durch alle Wochentage, durch alle heute, geitern, 
vorgejtern, morgen, übermorgen ulw. ufw. Den Lehrern graue 
es bei dem Gedanken, den Kindern das beibringen zu jollen. 
Mit Bezug auf die Ausführungen in der Februarnummer diefer 
Yeitichrift bemerkt der Berf., Sarrazin habe einen Hauptgrund | 
für feine Annahme, »beute abend« jei nur als zuläjfig neben | 
»heute Abende zu beirachten, überjehen: die Formen »heute abend, | 
eitern morgen« uw, einerjeitö und »Abends, Morgend« ander- | 

jeits ſchlöſſen einander ichlechterdings aus. Man küme fonjt zu 
Screibungen, wie; »die Geſangſtunde ist Donnerstag nachmittage, 
dagegen: »iſt Donnerstag Nadymittags« ujw. Es jei klar: wenn 
»heite abend, heute morgen« Geſetz jei, jo könne auch nur »abends, 
morgenö« Gejeg fein. Da nun aber neben »abends, morgend« 
usw. auch »Abends, Morgend« ausdrüdlich zugelafien fei, fo folge 
mit Notwendigkeit der Rückſchluß, da neben »heute abend« auch 
heute Abend« nicht habe verboten werden follen. Hierüber jei 
eine. baldige und bündige Entſcheidung von zuftländiger Stelle 
nötig. Berf. bittet zum Schluß die Behörden, die zu entfcheiden 
haben: »Gedenten Sie der Schullinder und der Lehrer, baben 
Sıe Erbarmen mit der Schule!« 

Ein orthographiidher Notſchrei. — Kölnische Zeitung 
vom 12, März 1903, Wr. 195. 

Der voritehend beiprochene »Motichreie der Braunihw. Landes: 
zeitung, der im Wortlaut mitgeteilt wird, verdiene um fo mehr 
Beachtung, ala das unfelige Heine a in >heute abend« ſich feiner 
arumdläglichen Bedeutung volitändig entfleiden umd jid) dartun | 
laſſe, daß es nur aus Irrtum, jedenfalls unberechtigt, in das 
Wörterverzeichnis geraten fe. Maßgebend für diefe Frage it 
3 22 des amtlichen Regelbuches, der bejtimmt, daß Hauptwörter 
Hein zu schreiben find, wenn fie. a. verwendet werden ala Ums 
ſtandswörter. Als ſolche werden aufgeführt: »anfangs, flugs, 
rings... morgen (am folgenden Tage)«. Hätte die Konferenz 
auch ein zweites morgen jchaffen wollen — amtlich war es bis 
1002 nicht vorhanden —, jo mühte unter allen Umſtänden bier- 
für ein entiprechendes Beiſpiel ftehen, etwa »morgen (heute 
morgen)e. Im ganzen Regelbuche it Hierfür aber feine Wors 
ichrift und kein Beiipiel zu finden, außer dem wahrhaft verhängniss | 
vollen »heite abend« im Wörterverzeichni®. Freilich fann man | 
niemand hindern, alle möglichen zeitbejtimmenden Hauptwörter 
als Umſtandswörter aufzufafien und zu fchreiben: »es hat neu— 
jahr gejdmeit, faftnacht geregnet, fronleichnam gebligt und aller 
heiligen gehagelt.« Aber die Konferenz bat nichts dergleichen | 
getan oder erlaubt. Mit der nebeugten Form »abend&« fann 
man äbnlich wie mit Hugs, rings uſw. auf die frage, wann 
etwas geichehen jei, genau jo antıvorten, wie mit einem reinen 
Umftandswort, etwa unlängit oder jelten. Das ijt aber nicht 
bentbar mit der beugungsioien Form Abend, die immer eines 
Zufapes bedarf, wie sam Abend, gejtern Abend«. Soll troßdem 
heute abend« eine gewifle Geltung baben, jo mühte daneben 
unbedingt, wie bei »abend&« gleichberechtigt »Abends« ftcht, auch 
die Schreibung »beute Abend« berechtigt fein. Das Gegenteil 
behaupten biehe dem Werte der Monferenz die Logil abiprechen. 
Bis 1901 war allein »abends, morgens« uſw. vorgeichrieben; 
jept fann Abends und abends ufw. geichrieben werden. Man ijt 
eben 1902 zu der Bollberechtigung der grohen Anfangsbuchſtaben 
übergegangen. Wie ſtimmt dazu dieſes jeht plötzlich an einer 
Stelle, bei » Abend « diktatoriich auftretende, aber früher nirgendwo 
vermerkt geweſene: »beute abend«? Und warum nicht unter 
»Morgen« und vor »morgen (am folgenden Tage)« ein viel not— 
wendigeres »heute morgen«e? Kurz, daß »heute Abende gleich | 
berechtigt neben »heute abend« fände, wäre das geringfte, was | 
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aus den Tatſachen des Regelbuches zu jolgern ift. Grundſäßlich 
geht die Köln. Ytg. weiter: »heute abend« ijt eim faljches Beis 
jpiel, es iſt ein &ref Aeyoueror im volliten Sinne, und wie fo 
mandes »nmur einmal vortommende Worte ein — Irrtum, der 
jo wenig maßgebend jein kann, wie in einem Gefege ein offen- 
barer Drudfebler. 

Gutes Deutih. Bon Rud. Fiege. — Beilage zur Nord» 

beutichen Mllgemeinen Zeitung vom 23. Januar 1903. 

An durchaus maßvoller Weile wendet ſich der Berfafjer gegen 
den Mißbrauch ber Fremdwörter, unter denen Baby für Kindchen 
das häflichite und die Mennipielausdrüde die überflüffigiten jeien, 
genen ſchieſ umd faljch gebrauchte Wörter (ab Diftern, wie jo? 
itatt wie? erübrigen in der Bedeutung überflüſſig fein) und fehlers 
hafte Sapfügungen und Wortbeugungen (und mit Frageſtellung, 
das Wetter war ein warmes jtatt warm, die Aufführung des 
Nheingold jtatt Rheingolds, trete fiatt tritt) und macht es zumal 
den Zeitungsſchreibern, die täglich zu Taujenden reden, zur Filicht, 
die Eprade rein zu erhalten. 

Deutichland oder Amerika das Land der Bildung? 
— Kölnische Zeitung vom 23. November 1902. 

Nicht nur die Bevölferumgszahl, die politiihe Macht und bie 
wirtichaftlihe Kraft find in Amerika in fortichreitender Entwicke— 
lung, jondern auch die Bildung. Bor allem wird dort die jhöne 
Literatur und die für weitere Kreiſe berechnete gemeinverftändliche 
Literatur viel mehr getauft und gelefen al$ bei und. Auf welcher 
Höhe der Amerikaner auch auf diefem Gebiete ſteht, geht recht 
deutlich hervor aus dem Buche des Mealichuldireliord Dr. Emil 
Hausrath (Berlin, R. Gärtner, 1894), aus dem man mit Über 
raſchung aewahr werden wird, daß unfer deutſches Schulweſen, 
unſre deutiche Bildung nicht in jedem Falle den Borrang bes 
anſpruchen fann. 

Die Mutterijprade in Eljah-Lothringen. — Grenz— 

boten vom 18. Dezember 1902, 

Der Aufſatz beipricht die augenblidlichen ſprachlichen Berhälts 
nifie der Reichslande im Gegenſaß zu der Zählung von 1872, 
ſtellt feit, dab im Elſaß fein Nüdgang der deutſchen Sprache, 

| freilich auch fein Kortichritt bemerft werden lann, dab dagegen in 
Lothringen die deutſche Sprache weientlih mehr Fuß aefaht bat 

Troß- 
dem berechtigen dieſe Erfahrungen nod) feineswegs zu ber Er- 
wartung jtetiger Fortichritte ohne fernere Tätigkeit der Regierung. 
Bielmehr muß dieſe alles dazu tum, um die deutiche Amte ſprache 
allmählich zur alleinigen Geltung zu bringen, wenn fie nicht Miß— 

' fände wie im Oſten des Reiches groß ziehen will. 

Wie der Deutihe ſpricht. Bon Karl Müller. 
Dresdner Anzeiger vom 22, Dezember 1902, 

In zwanglojer Mneinanderreihung werden 200 aufjällige oder 
ſchwer zu ertlärende Ausdrüde behandelt, die bejondere Arten 
des Sprechens bedeuten. Ihre qrohe Anzahl legt Zeugnis ab 
für den Meichtum, den wir nur erfennen müfjen, um für alles, 
was wir jagen wollen, das rechte Wort zu finden, und daß wir 
es nicht nötig haben, bei Fremden zu borgen. Wie wir auch 
unfre Gedanfen Außern wollen, wir jinden allezeit genug Aus— 
drüde, die e8 uns ermöglichen, unter allen Umſtänden deutic) 
zu reden, 

Die deutschen Mundarten. Aus dem Nenner des Hugo 
von Trimberg. Bon W. Manitius. — Dresdner Anzeiger vom 
22. Dezember 1902. 

Die Übertragung der Trimbergichen fiebzig Were zeigt, daß 
man ſich ſchon vor jehähundert Jahren über die angebome Mund⸗ 
art in Deutſchland luſtig machte. Much jieht man, mie alt ber 
Gebraudy des Wortes altfräntiich iſt, und dak man damals einen 
ehrenden Sinn damit verband. 

Die dbeutiche Staatsſprache. — Berliner Neuefte Nach— 

richten vom 14, Januar 1908, 

Ausgebend von der auch in unſrer Beitichrift (1001 Ep. 3201 
beſprochenen Abhandlung des Geheimen Juſtizrats Profeſſor Zorn 
in Bonn über die rechtliche Lage der Sprachenfrage in Deutſch— 
land, folgert der Berfafier mit Zorn aus dem Schweigen ber 
preußiichen wie der deutichen Verfaſſungsurkunde, dak im preufis 
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ihen Stante wie im Deutjchen Reiche die deutfche Sprache die 
alleinige Staatsſprache ijt, geht aber noch einen Schritt weiter 
als Zorn, wenn er $ 1 des preußiſchen Geſeßes vom 28. Auguſt 
1876 heranzieht, der ausdrücklich bejlimmt: » die deutiche Sprache 
it die auäfchliehlihe Geſchäftsſprache aller Behörden, Beamten 
und politiichen Körperichaften des Staates. Der jchriftliche Vers 
fehr mit denjelben findet in deuticher Sprache ftait.« Dede von 
Staats wegen vorgejcriebene und auszuũbende Auffichtsführung 
ift demnach in ihrer Möglichkeit vechtlih bedingt von der An— 
wendung der deutichen Staatsipracdhe, z. B. auch die vorgeicdhrie- 
bene polizeiliche Iberwachung öffentlicher Berfammlungen. Denn 
für die Rechtspflege bat die Geſetzgebung Ausnahmen in Gejtalt 
der Zuziehung von Dolmelihern bei den Verhandlungen feitgefebt; 
für die Polizei ift eine Nusnahmebefugnis durd das Geſeß nicht 
gegeben, jomit iſt die Sprache ihres Geichäftsverfchrs auch öſſent⸗ 
lien Verſammlungen gegenüber die deutſche. Der Geſchäfts- 
verfehr beginnt aber in dem Augenblick, in dem der Poltzei— 
beamte den Saal betritt. Da nicht anzunehmen ift, daß das 
Dberwerwaltungsgericht, bei dem jeßt mehrere Prozejie wegen 
Auflöfung von Verſammlungen polniſcher Sprache ſchweben, jich 
dieſen Grundſätzen anſchließen werde, jo muß entweder das 
Vereinsgeſeß geändert oder dem Artikel 29 der preußiſchen Ver— 
fajjung 9 ender Zuſatz zugefügt werden: Offentliche Berfammt- 
lungen dürfen mur im deutſcher Sprache verhandeln.« Ebenſo iſt 
eine Ergänzung der Poftordnuung durch eine die Ausichliehlichkeit 
der deutschen Sprache ausſprechende Beitimmung erwünſcht, oder 
es ijt zu Artifel 4 der Reichsverfaſſung zuzuiegen: »Die Geſchäfts— 
ſprache aller Behörden im Deutſchen Neiche ift die deutjde.« 
Schließlich wird auch Hinfichtlich der Schulſprache für den Reli— 
gionsunterricht das Recht der beutichen Sprache geltend gemacht, 
da die Schule eine Veranstaltung des Staates fei, defjen Sprache 
für den ein Bungee daher ebenfo Borjchrift jein müſſe, wie 
für jeden andern verbindligen Lehrgegenftand. 

Eifenberg. Mar Erbe. 

1. Objektiv und Subjeftiv. — Berliner Tageblatt Ar. 18 
v. 11. Januar 1903. 

2. Bon deutjcher und undeutſcher Sprade. — Gegen— 

wart Nr. 52. 

3. Deutihe Spradfultur — Rheiniſchweſtfäl. Zeitung 
Nr. 144 v. 22. Februar 1904. Bon Dr. Eduard Engel. 

Schon in der Nr. 1 der Ziſchr. fonnten wir in Eduard Engel 
einen twaderen Mitkämpfer begrüßen, der bei Beipredung des 
Meyerſchen Honverlations = Leritons den Berlag zur jchärfiten 
Durcharbeitung nad der ſprachlichen Seite auffordert. Auch in 
den vorliegenden drei Aufiäten wandelt Engel ganz in den Bahnen 
unſres Vereins, ſei ed daß er gegen die Fremdwörterei zu Felde 
zieht (Mr. 1 u. 2), ſei es daß er den fehlerhaften Gebrauch der 
deutichen Sprade rügt (Nr.3). Die Urſache der Fremdmwörters 
jucht fieht er in der Kitelfeit, die mit Sprachkennmiſſen glänzen 
will, und er hofft erit auf Abhilfe, wenn ſich die Meinung durch— 
nerungen hat, daß es unfünftleriich und geihmadlos ijt, unnötige 
Fremdwörier zu gebrauchen. Andere, ebenjo überflüflige Fremd— 
wörter, wie Objektiv und Subjeltiv, werden nur deshalb jo häufig 
angewandt, weil man ſich dabei zwar nichts Deutliches vorftellt, 
die lateiniſche Form aber gar vornehm Hingt. Die Hauptſchuld 
an dem, was er Sprachunkultur nennt, d. b. den fehlerhajten 
Gebrauch der Sprache, wie er in Deutichland leider faft allgemein 
it, gibt er der Schule, die nicht ftreng genug darauf halte, daß 
nur muftergültiges Deutſch gebraudyt wird, umd die in ihren 
Lejebüchern nicht immer einwandfreie Mujter eines quten Deutfch 
gebe. — E3 mag zugegeben werden, dak die Schule hierin nicht 
ganz ihre Pflicht getan hat, man kann jedoch nicht beitreiten, daß 
ſich auch bier ſchon ſeit längerer Zeit eine Wandlung zum Bejjeren 
bemertbar macht. 

Bergedorf bei Hamburg. Eh. Stoll. 

Die Schriftleitung (Berlin NW52, Paulftr. 10) ſtellt die 
obigen und früher hier genannten Aufläge — nicht bie 
bejprohenen Bücher — gern leihweije zur Verfügung. 
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Aus den Sweigvereinen. 
(Aus Mangelan Naum müſſen leider mehrere Bereind« 

nachrichten für die Mainummer zurüdbleiben.) 

Marburg a. d. Drau. In der Jänner-Verſammlung hielt 
Fräufein Emma Rößlen einen Bortrag über » Berichollenes 
Deutjhtum in Südtirole. Sie lenkte die Aufmerljamleit auf 
jene Reſte unſres Volles, welche meiſt in einfamen Tälern ohne 
Bahnverbindung, ja ohne Straßen, umgeben von ber welſchen 
Bebölterung treu ıhr Deutſchtum bewahrten, eben wegen des 
Mangels guter Berbindungswege vericollen blieben, bis ber 
Deutſche Schulverein in Wien, der Allgemeine Deutihe Schul: 
verein zur Erhaltung des Deutſchtums im Auslande und der 
Verein Südmart fie der Bergefjenbeit entrifjen und ihnen Mittel 
gaben, durch Erridtung deutſcher Schulen uſw. ihr Vollsbewußtſein 
zu Härlen umd ſich auch künftig vor der Berwelichung zu bewahren. 
Viel Dank gebührt auch dem Schulrate Rohmeder in München, 
dem eifrigen Förderer des Deutichtums in Südtirol, Nadıdem 
die Nednerin die einzelnen deutichen Orte und Täler ausführlich 
beſprochen hatte, ſchloß jie mit dem Mufrufe, der deutichen Stammes: 
genofjen an den Felswänden Siüdtirold nicht zu vergeſſen. — 
Der Borfipende Dr. Mally verlas hierauf den Bericht des Pro- 
fejlor® Dr. Murauer über die immer mehr, namentlich in ber 
öfterreichtichen Amtsſprache einrelßende, falſche Anwendung des 
Wortes »nahdeme« für »da« oder »Weil«. ⸗»Nachdem« fünne 
nur in zeitlichen Nebenjägen gebraucht werden, um eine Hand— 
lung zu bezeichnen, die ſchon vollendet ift, wenn eine andere, 
jept ebenfalls vollendete, eintritt, weshalb das Wort mit der 
zweiten Vergangenheit, der VBorvergangenbeit, zu verbinden iſt. — 
Ingenieur Schrift las einige mundartliche Gedichte von Franz 
Hönig, einem Kupferfchmiedmeiiter in Kremsmünſter, vor, die ſich 
durch große Yaune, Bolfstümlichteit und Urwüchſigleit audzeichnen. 
— Lieder, gelungen von Herrn Alois Waidacher, ferner das aus— 
gezeichnete Geigenſpiel des Muſillehrers Gröger, von Muſillehrer 
Köhler am Flügel begleitet, bildeten den Schluß des Abends. 

Nürnberg. Der biefige Zweigverein bat in ſeiner Hauptver— 
fammlung am 17. Febr. mehrere Beſchlüſſe gefaht, die beachtene- 
wert ſind. Dem Magiſtrat zu Nürnberg joll Dant gejagt werden, 
da er die auf Reinheit und Nichtigfeit der deutichen Sprache ge— 
richteten Beſtrebungen des Vereins in wirfungsvoller Weife unter: 
jtügt. Der Borjtand wird ermächtigt, Schritte zu tum, damit 
fehlerhafte Anfchriften, die man bier öfter auf Schildern trifft, 
bejeitigt werden; es wird aucd der Wunſch ausgeſprochen, es 
möge der nationale Sinn auf Fernhaltung von unnötigen Fremd- 
wörtern in Aufichriften, bedacht jein. An der regen Beſprechung 
diefer Anträge beteiligten fih vornehmlich die Herren: Profeflor 
Eidam, Kommerzienrat Gallinger, Schulrat Prof. Dr. Glau— 
ning, Oberjt Frhr. v. Rotenhan, Medatteur Schulze und 
Voritand Lehrer Franz Dittmar. Es wurde beiclofjen, zur 
Bejeitigung derartiger Mißſtände mit den betreffenden gemerb- 
lichen Vereinigungen, welche derartige Arbeiten ausführen, in 
Beziehung zu treten. Ferner wurde beichloffen, der Schriftleitung 
des Vereinsblattes Anerfennung für ihre Tätigkeit auszuſprechen. 

Pirna. Am 26. Januar hielt der Zweigverein unter dem 
Borjige des Schuldireftord Dr. Kraner eine Zigung ab, bei 
welcher —— Büttner I. über das Thema gur 
deutichen Nedtjchreibunge ſprach. Er warf zunächſt einen 
Bid in die Geſchichte der deutſchen Rechtſchreibung und zeigte, 
wie Luther den deutihen Volle wohl eine einheitlihe Spradıe, 
nicht aber eine einheitliche Rechtichreibung gegeben habe, und wıe 
Gottjched und Adelung bemüht gewejen jeien, die beftebende 
Screibweife unter Berüdjihtigung des phonetiichen Prinzips in 
Negeln zu faſſen. Er erinnerte jodann an X. Grimm und feine 
Anbänger, die eine Rechtſchreibung nad) dem einmologiſchen Prinzip 
einzuführen juchten, jowie an die vermittelnde Stellung Rudolf 
v. Naumers, der die undurchführbaren Beitrebungen der Grimme 
ihen Schule in ihre Schranfen wies. Endlich legte Redner dar, 
wie die neueſte Regelung der deutſchen Schreibweile zuſtande 
aefommen ſei. Im zweiten Teile des Vortrags fennzeichnete der 
Vortragende die neue Mechtichreibung an der Hand des amtlichen 
Regelbüches und betonte dabei die Ünterſchiede zwilchen ihr und 
der bis 1880 geltenden Schreibweile. Der dritte Teil Des Vor— 
trags führte aus, mie wir und über die neue Rechtſchreibung 
freuen müßten, nicht ihrer Vorzüglichkeit wegen, jondern wegen 
ihres Daſeins überhaupt, denn fie fei für das ganze deutiche 
Spracgebiet vorhanden und hebe, da fie auch von den Be— 
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börden und den Tageszeitungen angenommen jei, den läftigen 
Widerſpruch auf, der biäher in diejer Beziehung zwiihen Schule 
und Leben vorhanden — ſei. Zum Schluſſe wurden noch 
die fühlbarſten Mängel der neuen Rechiſchreibung, vor allem 
die vielen Doppelformen einer furzen Betrachtung unterzogen. 
Dem Vortragenden wurde für die anziehendbe Behandlung diejes 
zeitgemäßen Gegenſtandes reichiter Beifall zu teil. — Über die 
beiden vorhergehenden Sigungen fei nachträglich mitgeteilt, daß 
Schuldireltor Dr. Kraner, der Vorfipende, einen ſehr Ichrreichen 
Vortrag über das Sächſeln, und Bürgerichullehrer Straud, 
ein Kenner der wendiichen Spradhe, einen Vortrag über biefige 
wendiſche Ortd- und Flurnamen nad Uriprung und 
Bedeutung gehalten hat. 

Stettin. In der Hauptverfammlung, die am 13. Januar d. J. 
abgehalten wurde, gab Oberlehrer Dr, Helbing als Echriftführer 
und Schatzmeiſter einen Bericht über das verlaufene Jahr und 
legte Rechnung ob, die anerfannt wurde. Bei der Neuwahl des 
Vorſtandes wurde Profefjor P. Fiiher zum 1. Vorfipenden, 
die übrigen Mitglieder durch Zuruf wiedergewählt, die Jahl der 
Beifiger auf 12 erhöht. Der bisherige 1. Borfigende Profeſſor 
Koch konnte leider aus Gefundheitsrücdfichten eine Wiederwahl 
nicht annehmen. An Anerkennung feiner Verdienfte (er gehört 
dem Vorſtande des Zweigvereind feit feinem Befteben an und 
bat fid) bejonders verdient gemacht um den hiejigen Stadthaus: 
haltplan und um die Aufſchriften faufmänniicher Schilder, durch 
Vorträge u.a.) wurde er zum Ehrenmitgliede ernannt. Am 
% Februar fand der zweite große Bortragsabend ſtatt. Wur es 
die Wahl des Stoffes oder günftigere Wahl ded Tages el& im 
Dezember, der Saal war dicht gefült, eine grohe Anzahl der 
Zuhörer mußte jteben. Ich glaube nicht, daß fie es bereut haben. 
Oberlehrer Dr. Iltz ſprach über: Th. Storm, ein nord— 
deuticher Erzähler. In jeflelnder Form und edler Sprache 
gab der Redner ein lebensvolles Bild des norbdeutichen Heimat: 
dichter8 und jeiner Erzählungen. Lebhafter Beifall dantte ihm am 
Schluß für jeine Mühe. — Anfang April joll wieder zuſammen 
mit dem Djtmartenverein ein Bismardfommers gefeiert werden. 

Wien. Am 29. Januar hielt unſer Zweigverein jeine Haupt⸗ 
verjammlung ab, die verhältnismähig aut befucht war, Obmann 
Dr. Kolbe gedachte in feinem Hechenjchaft&berichte mit warmen 
Worten des verjtorbenen Hofrates Dr. Wilhelm Laufer, des 
eriten Obmannes unjerer Gruppe, ſowie des Nerluftes, ben der 
Gejamtverein an feinem Borjiger Beheimrat Haepe erlitten hat. 
In Bezug auf den Zweigverein fonnte er mit Beiriedigung, feit- 
jtellen, daß trotz einiger Verluſte infolge des Todes oder der Über- 
jiedlung von Mitgliedern die Mitgliederzahl geitiegen ift. Hierauf 
bielt Dr. Johann Friedrich einen Vortrag über die jüngſten 
deutjch-öiterreihtichhen Lyriker (Joſef Kitir, Franz Karl 
Ginstey, Eliſe Baumfeld, Mar Rielke, Hugo Salus, Peter 
Altenbergh. Nach einer allgemeinen Einleitung las er in höchſt 
wirffamer Weite Proben vor, die lebhaiten Beilall fanden und 
eine angeregte Beſprechung nach fich zogen. Einer Anregung des 
Minijters für Kultus und Unterricht entiprechend, wurde im 
Hahmen der Sonntagdvorträge des Wiener Bolfsbildungsvereins 
vor einer zahlreichen Zuhörerſchaft an drei Sonntagen von den 
Mitgliedern Profeſſor Sotoll, Baß und Weihenberg je ein 
Vortrag über die neue deutſche Rechtſchreibung gehalten. 

Wiesbaden. Der Verein bielt in diefem Winter im Nauen- 
bof feine erite Verſammlung ab, in welder der jtellvertretende 
Vorfipende, Nektor Jung, in warmen Worten des veritorbenen 
Vorjipenden, Herm Sculinipeltors Rintel, gedachte. Alsdann 
hielt NReltor Jung einen Vortrag über die neueſten Beitres 
bungen um die Neinhaltung der deutſchen Sprade. 
Er ſprach jo recht aus dem Herzen der Zuhörericaft, die jeinen 
fejlelnden Ausführungen von Anfang bis zu Ende geipannt folgte, 
Zum Schluß wurde eine Neuwahl des Vorftandes vorgenommen; 
als Schriftführer wurde Major a. D. Wille und als Schapmeifter 
Buchhändler Worig (Morig und Münzel) gewählt. Der Zweig— 
verein beabfichtigt nun, ſich lebhafter als bieher feiner Aufgaben 
anzunehmen, und bittet jeine Mitglieder um Unterſtühung, bes 
jonder® um Werbung neuer Mitglieder. Der Hauptverein jendet 
zu diejem Zweite jeden Monat tojtenlos 50 Nummern der Zeitſchrift, 
weile in der Stadt verteilt werden. Die Mitglieder wollen 
fich für Werbezwede ſolche Freinummern in der Buchhandlung 
Morig und Münzel, Wilhelmftr. 52, abholen, wo auch nod) 
andere Schriften des Vereins aufliegen, 3. B. Die deutliche Speijes 
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farte, Wider die Engländerei in der deutjchen Sprache von Prof. 
Dunger, Die Deutiche Tanztarte, Verdeutſchungen im Tennis- 
fpiel. — Folgende vier Wiesbadener Zeitungen baben fid) mehr 
oder weniger bereit erflärt, dem Verein zu unterftügen: 1. Wies- 
badener Tageblatt. Der Hauptichriftleiter iſt ſelbſt Mitglied 
und bat am 1. Januar die neue Rechtſchreibung eingeführt. 
2. Wiesbadener Generalanzeiger. Der Berleger tit audı 
Mitglied. Die Herren Schriftleiter find aber nod) feine Freunde 
vom »Purismuss, Vielleicht fommt’s noh! 3. Wiesbadner 
Volksblatt. Der Hauptichriftleiter will und gern behilflich jein. 
4. Oberrheinijher Kurier. Will gem feine Einfendungen 
abdruden, lann fich aber jonjt zu nichts verpflichten. 

Weblar. Am 4. März veranftaltete der hiefige Zweigverein 
emeinfam mit bem Handelsverein und dem Fflottenverein einen 
ortragsabend, an dem der Oberipielleiter des Stadttheaters 

iu Bonn, Herr Julius Türt, eine Reihe von deutichen Ge— 
ichten vortrug, welche die Schönheit und Ausdrudsfähigfeit unjrer 

Mutterjpracdhe veranichaulichten. Auf einiges Klaſſiſche folgte 
Ernjtes und Humoriftifhes aus der neueren Lyrit, 
namentlih von Mar Halbe, Richard Dehmel, Theodor fontane, 
Nudolf Baumbach, Detlev von Lilleneron, Johannes Trojan und 
Richard Zoozmann. Wie Herr Türk durch den feinen Wortrag 
der Fabel von den drei Ringen aus Leſſings Natban großen 
Eindruc machte, jo veritand er es auch vorzüglich, durch meifter- 
bafte Bortragstunit und begleitendes Mienenfpiel das Lyriſche 
zu beleben, die vorfommenden Charaktere treffend zu fennzeichnen 
und den mannigfachjiten Stimmungen und Seelenvorgängen ges 
ftaltenden Ausdrud zu geben. Hervorgehoben jelen Halbes zartes 
Stimmungsbild »Wenn wir alt fein werden«, Zoozmanns er: 
greifendes Sturm und Sinngedicht » frauen und Kinder zuerit« 
und Litienerons ſchallhaftes »Gewittere. Aber auch alles andere 
fand reichen Beifall bei der zablreihen Zubörerihajt. Hoffentlich 
verichaffen ſich auch andere Zweigvereine den Genuß eines Türl⸗ 
ſchen Bortrages. 

Zwickau i. S. Am Mittelpunkt der erſten Monateveriamm: 
lung des Jahres am 13. Febr. ftand ein inhaltreiher Vortrag 
des Lehrers Fr. R. Döhling über die Eigenart der Mund— 
art und der Imgangsipradhe namentlich in der Saps 
fügung, der zu mancherlei Ausſprache Anlah gab. Außerdem 
bot Realgumnafialoberlehrer Dr. Küchler einen Bericht über die 
Pilege, die deutiches Schrifts und Spradhtum an der Leipziger 
Univerjität findet, und Schuldireltor Grättner trug Dichtungen 
in Altenburger Mundart vor. — Im geſchäftlichen Teile, während 
deſſen auch fieben Bejtellungen auf das »Inhaltsverzeichnis zur 
Beitichrift des Vereinde gefammelt worden find, wurden vor allem 
die Neumwablen vollzogen, nach denen die Borftandsämter in den 
alten Händen blieben, bis auf das des erſten Borfipenden, das 
Brof. Dr. Theodor Matthias übernahm. Prof. Dr. Fritſche, 
der dad Amt viele Jahre mit großer Hingabe verwaltet hat, für 
die ihm auch hier gedankt fein joll, hatte eine Wiederwahl abgelehnt. 

Brieftaften. 
Herrn 3.%...., Hamburg. Das in Samburg und Um— 

gegend gebräuchliche Wort » Topnbanf« (= Ladentiih, Zahlıiid) 
it eine Zufammenfeßung von einem niederdeutſchen und bollän- 
diſchen » Toon« — Schau (»toonen« — zeigen) und »Banf« in dem 
früheren weiteren Sinne — langes Geftell zum Auslegen von 
Waren (3. B. Brot⸗, Fleiſchbant, auch Wechielbant). » Toonbant« 
iſt ſomit urjprünglich der Tiſch, auf dem die Waren zur Schau 
ausgelegt oder dem Käufer gezeigt werden. Das Wort jcheint, 
wie die ganze Sippe von »tonen«, auf den äußerſten Nordweſten 
beichräntt zu fein; in Oftiriesiand zeigt e8 Imlaut: » Töönbante. 
Von »toonen« ift auch ein oftfriefiiches umd holländiſch-flämiſches 
Wort » Tooneel« = Schaubühne, Theater abgeleitet. 

Herrn L. O. .. . N. Die Wendung »es iſt zum Schlag⸗ 
treffen (von großer Hitze u. dgl.), die Sie aus ben Fliegenden 
Blättern anführen und die audı Sanders in jein Ergänzungs- 
wörterbuch angenommen hat, fcheint auch un® nicht ohne Be— 
benfen, und zwar beähalb, weil » Sclag« in der Zuſammen— 
fepung den Wert eines Sapgegenjtandes zu »teſſen« hat 
(= daß einen der Schlag treffen Eönnte), Nun gibt es ja zahl: 
reiche Zuſammenſetzungen mit der hauptwörtlich gebrauchten Nenn: 
form, in denen das Beitimmungswort als Subjelt ericheint, 
3: B. »das Meeresleuchten, Sternfunteln, Morgengrauen « u. a. 
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Aber in jener Fügung: »es ift zum... .e erwarten wir nach bem 
Berhältnisworte »zu« einen Musdrud, in dem der Sprechende 
oder vielmehr das allgemeine »man« Subjekt iſt, 3. B. »es ift 
zum Sterben, zum Tollmerden, zum Haarausreißen- und andere 
mehr oder weniger derbe Wendungen der Umgangsſprache. Dem 
würde entjprechen: es ift, um vom Schlage getroffen zu 
werden. Daß nun an Stelle biefer pajjivifhen Form die 
aftivijche tritt (»zum Schlagtreffen«), darin liegt eine aus dem 
Streben nach Kürze erflärliche, aber nicht unbedenkliche Freiheit; 
doch mag man fie der Alltagsiprache, auf die ſolche Ausdrücke 
ohnehin beichränft find, wohl nachſehen. — Daß ber Wegfall 
» welces« uſw. in relativem Sinne in der heutigen Sprache ganz 
ungebräuchlich jei, wie der Herausgeber auf Sp. 237 d. vorigen 
Jahig. meint, bedarf vielleicht einer Heinen Einſchtränkung. Zwar 
Gervinus, von dem Heintzes Spradhhort S. 655 das Beijpiel 
anführt: »die Wahrheit, kraft welcher... .«, kann wohl nicht 
mehr als Seuge für den heutigen Spradigebraud gelten. Aber 
auch in allerjüngiter Zeit find ums derartige Beiſpiele begegnet, 
fo im vorigen Sabre in einer gedrudten Einladungsichrift: »die 
Beit, während weldyere. Indeſſen ungewöhnlich iit die Form 
und nicht empfehlenswert, Jedenfalls aber beichränft fich die An— 
wendung auf den Wesfall, der von Verhältnis- oder Zeitwörtern 
abhängig iit. — Das verneinte »müffen« im Sinne von » dürfen« 
ift in älteren Sprade und noch zu Leſſings Zeit nichts Un⸗ 
gewöhnliches. In dem von Ihnen angeführten Leſſingſchen Satze: 
»Die Großmut muß eine beſtändige Eigenſchaft der Seele fein 
und ihr nicht blos ruckweiſe entfahren« wunſchten Sie: »und darf 
ihr nicht bloß rudweiſe entfahren« oder gar: »Und es gemügt 
nicht, wenn fie... .« Aber bier wird die vermeintliche Härte 
dur) das vorausgehende unverneinte »müflen« erheblich ge— 
mildert; ja, der Sap gewinnt burd die Zuſammenſaſſung der 
beiden Gedanken unter ein »muh« aufßerorbentli an Kraft. 
Wir würden an diejer Faſſung jelbit für die heutige Sprache 
feinen Anſtoß nehmen. Überhaupt ift auch der Sprache der 
Gegenwart, beſonders der Umgangsſprache, das verneinte » müffen« 
nicht fremd, und zwar in doppeltem Sinne: »nicht dürfen« umd 
»nicht brauchen«; 3. B. »dad mußt du nicht tun« == das barfit 
du nicht tum (dies F eitich etwas ftärker), und: »es muß ja nicht 
feine — es braudt ja nicht zu fein. Die gewähltere Sprache 
vermeidet e8 allerdings, beionderd in der zweiten Bedeutung, 
fie verwendet dafür: »nicht bürfen«e und »nicht braucen«, un 
das ift gut, weil jo Zweideutigfeit vermieden und von dem vor- 
bandenen Reihtum an Ausdrudsmitteln Gebrauch gemacht wird. 

Herrn 3.9. :.., Ludig. Wenn in Deutjch: Dfterreich bie 
Bezeichnungen » Pofterpeditore umd »Bojterpeditorin« jet durch 
» Bofthilfsbeamter« und »Bofthilfsbenmtin« eriept find, fo tft das 
gewiß fehr erfreulich. Zeichnen fi die neuen Titel auch nicht 
durch berüctende Schönheit aus, fo find fie doch qut deutich, und 
daß aud) »Beamtin« gutes Deutich ift, woran fie zweifeln, mögen 
folgende Erwägungen zeigen. Einen weiblihen Beamten wird 
man —— und mit Recht, eine »Beamte« zu nennen geneigt 
fein; denn da »Beamter« uriprünglich ein Mittelmort fit (aus 
»Beamteter«), fo lautet dazu Die weibliche Form ⸗Beamte«, wie 
»eine Bekannte, Berwandtee : »ein Belannter, Berwandtere. Nun 
ibt es aber Fälle, in denen die männliche und die weibliche 
m zujanmenfallen würden, jo befonders in der Mehrzahl. 

Hier mühte man, um ungmweideutig zu fein, zu der umftändlichen 
Ausdrudswerie »mweiblihe Beamte« En Zuflucht nehmen. Das 
wäre ja im Einzelfalle durchaus untadelig; da aber dieſe Fälle 
im Beitalter der Frauenfrage recht häufig nd und immer häufiger 
zu werben verjprechen, fo empfiehlt fi) offenbar die Einführung 
einer furzen, unzweideutigen Form, und das ift: »Beamtin«. So 
ſchreibt Fon 1897 eine Zeitung: »Zur Zeit gibt es insgelamt 
245 Eifenbahnbeamtinnen in Deutichland.« Zudem iſt das Wort 
nicht einmal eine ganz neue Schöpfung; denn ſchon Joh. Heinr. 
Voß verwendet es, Auch ift die Bildung in feiner Wetje anftöhig. 
Wir haben eine Reibe ſolcher weiblichen abe auf «in, die ein⸗ 
fachere Formen auf =n zur Erzielung größerer Dentlichteit ver- 
drängthaben, fo: ·Geſpielin, Behilfin Gemahlin, Bevatterin, Batin, 
Dberin« ut. a. für älteres: »die Befpiele« ufm, Das Belipiel» Oberin« 
zeigt, dak man fich auch nicht ſcheut, fubitantivierte Eigenſchafts- 
und Mittelwörter in gleicher Weife zu behandeln. Ind früher 
ing man darin noch viel weiter; »Berwandtin, Anverwandtin, 
efanntin« begegnen uns ſehr häufig. Beionders für die eriten 

beiden führt Sanders eine Menge Belegitellen aus den verſchie— 
denjten Echriftitellen an, und darunter jind Namen wie Leffing, 
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Wieland, Schiller, Tied und noch Epielhagen. »Belanntin« 
nbdet ſich bei Leifing, W. v. Humboldt, Otto Ludwig und Heyſe. 
ir wollen dieje und ähnliche Formen hiermit nicht empfehlen; 

fie widerjtreben une, und zwar beöhalb, weil wir die zugrunde 
liegenden Eigenihaftswörter »befannt, verwandt« noch zu lebendig 
als foldye empfinden. Aber bei »Beamter« ijt dies nicht in 
leihem Maße der Fall. Wenn auch »der Beamte in jeiner 
oppelbeugung (der Beamte : ein Beamter uim.) noch etwas von 

feinem urfpıünglichen eigenihaftsmwörtlichen Weſen bewahrt hat, fo 
ift bad Wort dod) in feiner zufammengezogenen form nur Haubts 
wort, während wir ala Eigenichaftäwort die volle Form »beamtet« 
verwenden. »Der Beamte« fteht jomit faſt auf einer Stufe mit 
Wörtern wie »lintertan, Greis, Unholde, die ihre uriprüngliche 
adjektiviiche Natur ganz abgejtreift haben. Wie nun hierzu » Unter: 
tanin, Greijin, Unboldin« geſchaffen jind, fo darf fich auch neben 
den »Beamten« eine »Beamtin« ftellen. Wenn Sie fürdten, man 
fönnte von »Beamtin« weiter auc zu »MAngeftelltin, Gelichtin« 
fommen, jo teilen wir diefe Beſorgnis nicht. Sollte aber das 
Vedürfnis der Zeit jolhe oder ähnliche Wörter verlangen, dann 
muß die Sprache fi dem fügen. Indeſſen »Gefandtin«, das 
Sie ebenfalld noch zu erleben fürchten, iſt jchon oft gebraucht 
worden und, wenigſtens in dem Sinne »Gemahlin eines Ge— 
fandten«, unſeres Erachtens durchaus eimmwandfrei (vgl. »Bot- 
ſchafterin⸗ zu »Botidafter«). 

Herm Sch. . . ., Goldberg i. Schl. Ihre Abneigung 
gegen die unſchöne Stellung des »ſich⸗ im Sage iſt wohl⸗ 
begründet, und mit Recht verlangen Sie z. B.: »daß jich auch 
die unerquidlichen Tage in unlerm Buche ſpiegeln« ftatt: 
»dak auch die umerquidlichen Tage ſich in unjerm Buche jpiegeln«. 
Die Leitung diefer Blätter teilt Ihren Standpunkt durchaus. 
Wenn trogdem bin und wieder Säße unterlaufen, in denen jene 
Forderung nicht erfüllt it, To hat das jeinen Grund einmal in 
dem Widerftreben mancher Berfafler gegen Anderungen ihres 
Vortlautes, und jodann in der Möglichkert, auch bei jorgfältiger 
Prüfung etwas Anjtöhiges zu überjehen, zumal da jo vielerlei 
zu beachten ift. 

Herm EN... ., Maulbronn Die Erjekung des Wes- 
falles durch das befiganzeigende Fürwort mit vorausgehenden 
Wenfall (oder Wesfall) [-dem Bater fein Haus, des Waters 
kein Hande] ift zwar in den Mundarten und der ungeziwungenen 

erfehräjprache weit verbreiter, auch Schon im alten Zeiten nadı- 
weisbar (j. u.a. Wunderlich Wiſſ. Beih. 12/13, ©. 52/3), aber 
für die Schriftiprache ift dieſe Form der mündlichen Rede nicht 
zu billigen. Sie wird nur da geduldet werden dürfen, two die 
Umgangsiprace in ihrer Eigenart wiedergegeben werden ſoll, alio 

B. im Schauſpiel und in den geiprodenen Worten ber erzäh- 
enden Dichtung, nicht aber in der wifjenichaftlichen Abhandlung. 
Sie ift uns auch auf diefem Gebiete in neuerer Zeit nicht bes 
gegnet. Um jo befremdender ericheint es uns daher, daß Th. Stein: 
mann, wie Sie freumdlichit mitteilen, in einem Auflage über «das 
Bewußtiein der vollen Wirklichfeit Botteß« (> Zeitichrift ſür Theo— 
logie und Kirche« 1902, Heft 6) maſſenhaft Webraud) von dieler 
Ausdrudsform madt. Er jchreibt wiederholt: »der Seele ihr 
Gott, der Welt ihr Gott, der Menichenmwelt ihr Gott, dieler Welt 
ihr Herr, der Menichen ihr Gott« ‘das letzte Beiipiel zeigt, dad; 
auch in den übrigen der Wesfall vorliegt.) Der VBerfajjer fann 
fich ſchwerlich darauf berufen, daß er durch bewuhte Bollstünt- 
lichteit auf weitere reife habe wirlen wollen; dagegen jpricht der 
Inhalt und vor allem der Drt jenes Aufjapes. Vielleicht iſt 
diefer aus einem Bortrage entitanden, und in einem Vortrage, 
ja jelbft in einer Predigt würden wir jene Anlehnung an die 
Sprache des täglichen Verlehrs verzeihlich finden. ber es wäre 
nicht gut, wenn ſolche naturaliitiichen Einflüſſe die Kunſtform der 
Schriftipradhe herabzögen. 

Her #.©t.. . ., Berlin, »Meißner« ift u. E. der Fornt 
»Meißener« vorzuziehen. Zwar ift dies die urlprüngliche Form; 
aber das tonloje e der zweiten Silbe ift in ſolchen Füllen zwiſchen 
der vorhergehenden hochtonigen und der nachfolgenden tieftonigen 
Silbe mehſt geihwunden, vgl. »regnen« zu »Regen«, »Wagner« 
zu »Wagen«, »Bärtner« zu »Gartene uſw. Allerdings zeigt fich 
bei Ableitungen von Ortsnamen das Beitreben, die Grundform 
umnverfürzt zu lafien, 4. B. »Eiiener, Gießener⸗ u a. Mber gerade 
bei »Meihenere hat ſich der Spradigebrauch unzweifelhaft für bie 
fürgere Form entichieden, ebenio bet »meihniich«, Anders geartet 
ist der Fall von »janere, faures. Hier ift das e gar nicht ur- 
ſprünglich. Im Mittelbochdeutichen lautet »fauer« sür (wovon 



123 

dann süre ufw.), Nun hat audlautendes r nad) altem 1, ü, iu 
im Neuhochdeutſchen ein e vor jich entwidelt: »&eier« aus gir, 
»Schauer« aus schür, »Feuer⸗ aus viur. Wenn aber jenes r 
durch Anfügung einer Bildungsfilbe in den Anlaut der folgenden 
Silbe tritt, jehlt das e: »ſchaurig, traurig, Maurer, jeurig, 
heurige uw. Danach ergibt ſich »jaure«, ebenio wie »Säure«; 
dies iſt aljo, wo nicht die üblichere, jo jedenjall$ die empfehlens- 
wertere Form. Anderſeits bat dad Etreben nad gleicher Be— 
handlung des Stammes nad) dem Borbilde der berechtigten 
Form »jauer« auch »ſauere, jauerer«e ujmw. neben »faure, 
jaurer« hervorgerufen; dieje find zwar nicht jür falich, aber für 
wieder gut zu erklären. Im ganzen berricht in allen ſolchen 
Dingen ein großes Schwanten nicht bloß der Schreibweile, ſon— 
bern auch der Ausipradhe; man tut aber u. E, qut, ihnen nicht 
zu viel Bedeutung beizumefien. — »Anfflaren« im Sinne von 
»jich aufflären« it aus dem Niederdeutihen in die Seemannds 
ipradje und jo auch in die Berichte der Seewarte gedrungen. 
Darauf it jchon Jahrg. 1899, Sp. 20 (vgl. 1898, 191) hingewieſen 
worden. — Über »ſchneien« und »ichneeen« iſt vor furzem (1902, 
Sp. 56) gebandelt worden, desgleichen ſchon 1809, 78, 

Herrn A. B. . . . N. Die Morgenausgabe der Straßburger 
Voſt vom 11. Februar bringt eine Heine »Sprachecke«, in der 
Ausdrüde wie »Montagsfisung des Reichſstages, Mittwochsſitzung 
des Yandesausihufiese ulm. für falich erklärt werben mit ber 
Begründung: eine Montagsfigung ſei eine Sißung, bie regel— 
mähig am Montage jtattfinde, das jolle aber damit nicht gejagt 
werden. Daß eine jolde regelmähig am Montage ftattfindende 
Situng mit Fug und Recht »Montagsjisunge beikt, daran ift 
nicht zu zweifeln; aber vergebens jehen wir uns nach einem Grunde 
um, der und verböte, auch eine an einem beftimmten Montage 
abgehaltene Sitsung fo zu bezeichnen, Wenn an jedem Tage einer 
beftimmten Woche Sıyungen jtattfinden, jo haben wir das Nedit, 
jie dadurch voneinander zu jchelden, daß wir das unterſcheidende 
Mertmal, alfo hier den Wochentag, als Beitimmungswort dem 
Grundmworte » Sipung« vorfügen. So bringt eine parlamentariiche 
Woche nacheinander eine »Montagsfitung, Diendtagsfigung« uſw. 
Daß die Sipung eines bejtimmten Montags gemeint jei und 
welches Montags, darüber ift wohl noch nie ein Leſer im Zweifel 
geweien. Wenn die Ausdrucksweiſe berechtigt ijt: »(am) Wontag 
wurde eine Eikung abgehalten«, jo muß es auch erlaubt jein, 
dieje Sſhung »Montagefigunge zu nennen. Much die »Montags- 
mummer« ujm. einer Zeitung iſt nicht bloß die Nummer, die jeden 
Montag eriheint (z.B. »die Sonntagänummer bringt immer eine 
Unterhaltungsbeilage«), jondern auch die Nummer eines beftimmten 
Montags zum Untericiede von den Nummern der benadhbarten 
Tage. Ebenjo verhält es fich mit der »Aprilnummer« einer Zeit— 
ſchrift uſſ. Wir können uns glüdlid preiſen, daß die deutiche 
Sprade in der Yage fit, durch Zuiammenjegungen derartige Vers 
hältniſſe kurz audzubrüden. — Das von dem Verfaſſer dieſer 
Sprachede als Erjat; empiohlene: in der am Montag ftattgehabten 
Situng, das bekannte Gegenitüd zu dem „den Knaben geicla- 
aenen Yehrer', tjt inzwijchen, wie zu erwarten war, von der Erakb. 
Roji jelbit berichtigt worden. K. ©. 

Schmüde dein Hein, Bade zu Hauje, Waſche mit Luft, fo mu 
das lauten: »Liesé (nicht aber: Leſe) zu Hauje,« Ein Streit 
unter Sadwerjtändigen kann darüber natürlich nicht fein. Aller— 
dings fallen gerade bei den drei genannten Vorbildern wie ja in 
vielen andern Zeitwörtern bie beiden inhaltlich verichiedenen formen 
ſchmlicke: man (er) fchmüde, bade: man (er) bade, waſche: man (er) 
waſche, in der Form zufammen, und das jchelnt den Herren bei 
ihrem, Rechtfertigungsverſuche vorgeihmwebt zu haben. Daß aber 
dieje Ubereinſtimmung nicht immer und daß fie gerade bei »lejen« 
nicht Statt hat, davon müſſen jich doch Gebildete auch ohne gelehrte 
Spradjtenntnijie überzengen. 
feit jolgender Abmwandlungsformen: ich las, vergaß, fraß, ma 
trat, ſah, gab uſw. und ebenfo: nahm, jprach, half, ſtarb, 

Bon allen foldhen Zeit: | 
wörtern bildet er dann die Gegenmwartsiormen ebenjo gleich | 
warb, wars, traf, fach, ſtahl uim. 

mäßig mit dem Lautwandel: ich leſe du liejt er lieft, vergeſſe 
vergibt vergikt, freſſe frift frißt, trete tritiſt tritt, ſehe ſiehſt 
ſieht, gebe gibſt gibt uſw. und nehme nimmſt nimmt, ſpreche 
prichſt ſpricht, helfe hiliſt Hilft, ſterbe ſtirbſt ſtirbt, werbe wirbſt 

Denn jeder erfennt die —— | 
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wirbt, werfe wirfſt wirft, treffe trifjit trifft, ſteche ſtichſt ſticht uſw 
ulm. Wie nun die Beſehlsſorm dieſer Maſſe von Zeitwörtern 
zu bilden fit, zeigen mohlbetannte Beifpiele:) Bergiimeinnict, 
tritt herein, ſieh dich vor, gib adıt, friß Vogel oder jtirb, nimm 
dich im acht, triif wen du willit, was mwollteft du mit dem Dolche? 
iprich, stich zu, bricd aus, Hilf Himmel, verwirf mich nicht von 
deinem Angeſicht ulm. Alſo danad auch mit allen diefen und 
vielen andern übereinjtimmend: Lies zu Haufe! Etwas anderes 
wäre: man leje zu Haufe wie: man gebe ben Kranten drei— 
mal täglich ufw., man vergejfe nicht die Flüſſigleit vorher zu 
fbütteln, man jprede das z wies u. ä Aber im dieſer 
Form werben Borichriften und Anmwelfungen an unbejtimmte 
Berjonen gerichtet; daß fie » flüfjiger flinge« als die Befehlsform, 
tünnen wir Ahnen nicht zugeben, ſondern ziehen dieſe für ein 
ſolches Kennwort unbedingt vor, weil fich jedermann perſönlich 
aufgefordert jieht und ſehn joll, wenn jein Blick auf die Worte 
fält: Lies zu Haufe! Das Gejhäft wird gut tun, feine Auf: 
ichriften raſch zu ändern: ſonſt wird es nicht lange dauern, dak in 
den vier Städten alle Eulen, die oft genug den mundartlichen 
Sprachfehler zu befümpfen haben, bie Jugend vor dem Schilde 
waren. 

Herm M. 6... ., Aachen. Die eingejandte Rechnung der 
Konditorei von Dtto Wahl in Aachen ift ein abjchredendes Bei- 
ipiel gang unwürdiger und befhämender Unsländerei. Nicht nur 
die Vorderfeite enthält lauter franzöfiiche Angaben über Inhaber, 
re und Waren des Geſchäfts: Fournisseur de Sa Majeste (fo!) 
la Reine des Belges . . . suce. Georg Wahl. Place du Theätre 7. 
Confiseur. Crömes et gelöes ufw. uſw., fondern audı die Rüd⸗ 
feite des Blattes iſt von oben bis unten mit fremdiprachlichen 
Worten bededt, die den Käufer mit den Specialitös de la Maison 
befannt machen; darunter Pastilles d’Ems, Punsch Sucdois de 
Cederlunds Söner, Stockholm, ferner Punsch Royal de Sellner, 
Düsseldorf. Allasch et Kümmel de Riga und ſchließlich gar als 
Speeialitö de la ville d’Aix: Printen — Chocolat et Princess. 
Das mühten ſich die Aachener ganz enticieden verbitten. Dak 
auch Aachener Kaufleute imitande jind, die Mutteripradhe zu 
ehren, beweiſt 3. B. die große Gärtnerei von Philipp Geduldig, 
die in anerfennensmwerter Weile bemüht ift, alle ihre Drudiachen, 
als Rechnungen, Bojtfarten, Mitteilungen, Koitenanichläge, Briefs 
umjchläge, Preiverzeichnifie ujw. von der häßlichen Fremdwörterei 
ded faufmännifchen Verlehrs rein zu balten, die nur auf Un— 
gebildete einen lodenden Eindrud machen kann. Im Preiävers 
zeichnifle bei den Nofennamen, befanntlidh einem wahren Tum— 
melplap der Ausländerei deutfcher Mofenzüchter, guckt zwiſchen 
den Maröchal Niel und andern teild wirklich, teils nur dem 
Namen nad frembländiichen Herrſchaften, für die felbitverjtänd- 
Itch das Aachener Geſchäft nicht verantwortlich ift, ein deutjches 
Innen von Tharau u. ä. hindurch. 

Herm W,N...., Fangebrüd. Eie find nicht Hug daraus 
aeworden, ob der Brief über den Unterricht in der neuen Recht⸗ 
ſchreihung (Märznummer Sp. 76f.) ernft oder ſcherzhaft gemeint 
tt. Darauf iſt zu antworten, daß der Beichwerde natürlich eine 
Tatfache zu Grunde gelegen bat. Im übrigen aber haben wir 
die ganze Daritelung als Außerung eines Mannes aufgefaht, 
der über die Heinen Wideriprüce des Lebens lacht, jtatt ſich 
darüber zu ärgern, und wir zweifeln aud) nicht daran, ihm richtig 
verstanden zu haben. Natürlich hatte er es dabei nicht haupt- 
fächlich auf den Mißgriff in dem beitimmten Einzelfalle abgefeben, 
der übrigens fofort bereitwilltgft abgeſtellt worden iſt, — — 

edenklichkeit des amtlichen Wörterverzeichniſſes mit feiner 
Maſſe fremder Beſtandteile. 

Herrn Dr. G. . . Saargemünd. Daß Diphtheritis, auch 
Diphthong fo und nicht, wie auf Ep. 77 gedruckt iſt, mit ein⸗ 
facdhem t geichrieben wird, iſt allerdings dem Verfaſſer des Briefes 
unzweifelhaft befannt, ebenjo ja aud jedem, der die einfachen 
griechiſchen Lautgeſetze kennt. Die Häufigkeit dieſes Fehlers in 
Druck und Schrift erflärt ſich wohl daraus, daß die Zujammen: 
ftellung phth ein für deutiche Augen unnatürliches Bild gibt. 

Herm W...., Neuftrelig, Das Warendorfer Wochenblatt, 
das fir Wahrheit, Necht und Freiheit fümbft, bat feinen Kopf 
für ſich, und auch eine eigue Rechtſchreibung: »Antrib, hir, Vih— 
markt, Son, Müle, riitene ujw. Ganz folgerichtig iſt fie noch 
nicht durchgeiührt, doch der qute Wille anzuerkennen. Und wer 
follte ſonſt in diejer heillojen Sache helfen, wenn nicht das Waren- 
dorfer Wochenblatt! 
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Ham N O. und 89. 3..... Hier muß ein Mißver— 
jtändnis vorliegen; vor allen ichnungen von Münzen, Maßen 
und Gewichten das Wort halb endungsiod oder überhaupt 
endungä&loje Beimörter Ir fordern, das geht niht an. »Ein 
balb Liter« ift natürlich richtig, aber »ein halbes Liter« doc) 
auch, wie es ebenfo ein ganzes, volles, fnappes, reichlicyes Liter 
beißen fann. Dagegen »eine halbe Mark. als falſch zu verbieten 
und dafür »ein halb Marke als richtig zu verlangen, das wäre 
verfehrte Welt. 

Herm Amtsrichter 8,..., Dresden. Gern tragen wir zu 
der Bemerkung auf Sp. 94 db. vor. Nr. nad, daß audı das 
Bürgerliche Geſetzbuch von fittliger Pflicht wiederholt jpricht 
(SS. 534, 814, 1446, 1641, 1804, 2113, 2205, 2330). Der 
Ausdrud fit eben allgemein üblich. 

Ham M. G...., Nahen. Die Neigung in fremden Zungen 
zu reden iſt oft größer als die Fähigkeit dazu; das erfennt man 
wieder aus Jhren beiden Einjendungen, die zugleich erheiternde 
Gegenftüde find. Es ift gemib artig von dem belgiichen Gärtner 
Arthur van der Heede in brügge, Geſchäftsanzeigen an feine 
deutichen Hunden in deuticher verfaſſen zu wollen. Dieje 
werben ſich über ben guten en freuen und ben gefälligen 
Mann bereitwillig verstehen, wenn er erflärt: Alle die beite jorgen 
werden dem Auswahl der Pflanzen gegeben. Namensverzeichniß 
und Preiſe wirden nachfrage gejendt. Papilio und andere ver- 
dienſtvoll deutliche varietaten, Preiſe nad) kraft ulm. Was aber 
mag in den jelbjtbewuhten Worten gemeint fein: Der verſuch 
erzeugt Scharren!? — Das deutfche Gegenſtück gibt in dem Or- 
gane du Centre Horticole vom 15. Olibr. 1903 Ernest Bar- 
tholome, à Geschwenda near Erfürt en Thüringia (Allemagne), 
defien Spradhtenntnifje allerdings vor dem Belgier, wie man ſieht, 
die BVielfeitigteit voraushaben. 

Geihäftliher Teil. 
An die Zweigvereine des 9. D. Sprachvereins. 

1. Durch Beſchluß des Geſamtvorſtandes iſt der Zweigverein 

Reichenberg erſucht worden, ein umfafjendes Verzeichnis folder 

Vereine und Geſellſchaften aufzuftelen, die regelmäßige Nahres= 

Fachverfammlungen oder Wanderverfammlungen abhalten (Lehrer, 

Ärzte, Naturforfcer uſw.). Diefe Vereine jollen alsdaun um 

möglichit reindeutiche Abfafjung ihrer Drudjadyen und Berichte 

erfucht werden (vgl. Sp. 29 des gegenwärtigen Jahrgangs dieſer 
Zeitfchriit). Die Zweigvereine wie die einzelnen Mitglieder des 

Spradjvereins bitte ich, von den ihmen befannten regelmäßig 
wieberfehrenden Fachtagungen dem Meichenberger Berein 

(4. H. des Herren Magiftratsrats Dr. Ringlhaan) Mitteilung 

machen und dabei auch die Namen der Vorſitzenden mit Titel 

und Wohnſitz angeben zu wollen. 

2. Die geehrten Vorſtände erſuche ich, die auf Grund der 

Geihäftsordnung erbetenen Mitteilungen über den gegens 
wärtigen Stand der Zweigvereine möglichſt bald an bie 
Geſchäſtsſtelle des A. D. Spradyvereins (Berlin W 30, Mop- 
ſtraße 78) einzufenden. 

Der Borfipende des U. D. Spradvereins. 

D. Sarrazin. 

Wir empfingen im erjten Vierteljahr 1903 

an erhöhten Jahresbeiträgen von 5.%# nnd mehr: 

20.4 von Sr. Durchlaucht dem Fürjten zu Fürſtenberg 
in Donaueichingen; 

je 10.4 von ben Herten: Hugo Barjelö in Sevenoald 
Weal (Kent), Ernit Paul Lehmann in Brandenburg a. d. 9. 
und Fräulein A. von Dettingen in Ober-Saßbach; 
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je 6 .4 von den Herren: Beamten der Eijenbahn= Ber: 

fehrsinfpeltion in Hamburg, Freiherrn von Biel in Halt 
horſt, Landgerichts: Präfidenten Boeding in Straßburg, Proku— 
furiiten E. F. Garraur in Baſel, Wirfl. Staaterat Richard 

von Voigt in Njeshin (Gouv. Ticheringow) und Seminardireltor 

N. Waeber in Brieg; 
je 5.4 von ben Herren: Bezirksrichter Joh. Baumeifter in 

Scheibe, Adolf Benirichke in WienIV, M. Blum in Meiningen, 

Dr. Emil Böniſch in Wien VIL/L, Apotheker Bredtichneider 
in Dar es Salam, Erwin T. Bußmann in Newart (N.:%.), 

Lehrer Hugo Butimann in Marfeille, Oberleutnant a. D. 
Gajties in Gogolin, Landgerichtärat a. D. N. Conradi in 
Stendal, PBaurat a. D. NA. Drewit in Eberswalde, Major 
Drimborn in Brandenburg a. d. H., Ingenieur J. Franc. 

Fiſcher in Santiago (Chile), Paſtor Heinr. Fliedner in 

Kaiſerswerth, Julius Komm in Antwerpen, Apotheler Fuhr 

in Pfungftabt, Direftor St, Goedeche in Stadthagen, Ad. Heim 

in Barbubig, Th. Henie in St. Beteröburg, H. G. Hilten in 
Baltimore, Beamten Georg Köjter in St. Peteröburg, Franz 
Serüger in Dar es Salam, Delan Kübel in Bayreuth, Bank— 
herrn Auguſt Zeipert in Kempten, Gerichtsaltuar R. Lienig 

in Rüdesheim, Konſul Mangels in Aſuncion, stad. chem. 
Eduard Margerie in Adlerhütte b. Wiräberg, Dr. Heinrich 
Meyer in Florenz, Eugen Mühleiſen in Bietigheim, Pro— 
feflor a. D. Ignaz Peters in Leitmerig, Rechtsanwalt Dr. U. 

Brinzinger in Salzburg, Baurat a. D. N. Ritter in Bolt 

marjen b. Kafiel, Job. Koll von Scherling in Kotterdam, 

Ingenieur F. Sperl in Billah, Rechnungsrat C. Thien in 

Berlin, Hand Wahnung in Depih b. Leipzig, 9. Warnele 
in Heifigenfelde (Bez. Bremen) ſowie von dem Deutichnationalen 

Handlungsgebiliens Berband DOrtögruppe St. Peteräburg 

und dem Technifer- Verein in Altona, 

5 Berggold, Schapmeifter. 

Empfohlen werben: 

Briefbogen 
mit dem Wahlipruce des Allgemeinen Deutihen Sprachvereins 

100 Stüd, poftfrei: 1,30 .#. 

Ferner: 

Die deutſche Tanzkarte, 
von der bisher 38000 Abdrücke umentgelflich verteilt wurden; 
bie Bufenbung geſchleht tojtenlos. 

Inhaltsverzeichnis 
der Zeitfchrift des Algemeinen Deutihen Sprachvereins, der Wifien- 
ſchafilichen Beihefte und jonitiger Veröffentlihungen des Vereins 
1886 — 1900. 

Der Preis des mehr ald 20 Bogen umfafenden Inhalts: 
verzeichnifies beträgt 4.4 (pojtfrei 4,30 A). 

Tennistafeln 
auf Bappe gezogen, gegen Witterungseinjluh auf beiden Seiten 
ot at ne, Hufhängen eingerichtet. Poftfrei zum Her: 
ftellungspreife von 1.4. 

Die gleichen Tafeln unaufgezogen loſtenlos. 

Die Geſchäftsſtelle 
des Allgemeinen Deutihen Spradvereins, 

Berlin W30, Mopitraße 78. 



Rheumatismus, Steinleiden. 
Ankündigungen des Bades, ein Haft ärztlicher 
Bekundungen über sezialte Hailarfolge sorrlo 
Gebrauchsanweisung zur Trinkkur, welche, 

ohne das Bad zu besuchen und ohne Barufs- 
des Kranken mit grossem Erfolg vorgenammen in der Heimat : 

warden kann, werden kostenfrei versandt durch dıe Bade-Verwaltung. [204] 
störung, 

r. H. Schuſters Anterridtsanftalt. 
Gent. 1882. — Peipsia, Sidontenftraße 59, am Floßplad. — Pension, 
A. Sorbereit. f. Maturitäts- u. Prima + Prühtng (au file Ältere Leute!). 
B. „ Einj.» Freim,» Gramen (fipengebl. Übertert. beftanden 

ſchon nadı '/, Jahr). 
O. J „alle Gum.⸗Alafſen u. a. Elßengebl. holen dadurch Ihre 

verjegren Mitſchüler in 1— 2 Jahren ein). 
Vorzägliche Erfolge in allen Abtellungen — Profpelt frei. 

Dr. 8. Shufter. 

»fäßer Wein 
j. 1 Lit. im Faß v. 20Fit.an. Preisliftefrei. Ziel 3Mt. od. 2%, Abzug. 

Wie die Harmonie-Geſellſchaft in allen ihren Beröffentlihungen 
und Drudiacden auf Reinheitder Sprache hält, ift fie nicht minder bes 
forgt für die Reinheit ihrer Weine. Die Geſellſchaft (gegr. 1816), die 
über 200 in Speyer wohnende Mitglieder aus den eriten Geſellſchafts⸗ 

s Rotwein von Burgunderreben 80 5 

Hafjen zäblt, darf auf volles Vertrauen Anſpruch erheben. [218] 
An Mitglieder des Allgemeinen Denticen Spradvereins | 

liefert die ejellichait d. Wein n. jed. deutjchen Bahnſtation fradıtfrei. 

Harmonie-Gefellfhaft, e. B., Speyer am Rhein. 

Deutſche Zeitung 
Herausgeber: Dr. Frledrich Cange. [197] 

Buperläffig national für Aaiſer und Reich bei geſicherter und ftet® 
bewährter Unabhängigfeit! 

Brlich und fefſfelnd, dabel Überfdhtlldh und Immer wegen des anltänbigen 
Tones von allen bornchm Gefinnten beionders warm anerfannt. 

Bus eben Freitag als unentgeltlihe Beilage ww 

Techniſche Woche 
allgemein verftändiih für das Geſamtgeblet der Technit: 

Bjeltig mit Mbhlldungen, 

Nur 3,50 AM. das Vierteljahr. 
Rrobenummern kojtenlod, — Berlin SW 48, Wilhelmitraße 9. 

ratein und Deutſch. 
Ein Beitrag zum zeitgemäßen Ausbau höherer Lehranſtalten 

von Prof. Aldert Heinge (Berf. von »Gut Deutiche). Stolp i.P., | 
Hildebrandt. „4 1,50. [221] 

Hauptabſchnitte: Die römiiche Sinnesart und Literatur im all 
gemeinen. — Die römtiche Literatur in ihren einzelnen Werfen 
(Corel, Gäjar, Salluft, Livius, Tacitus, Cicero, Ovid, Virgif, 
Elegifer, Horaz, Dramatik). — Die höhere Menicyenbildung. — 
Die formale Bildung. — Der deutiche Unterricht, mit Ausbliden 
auf Rechtſchreibung, Grammatik, Pflege des mündlichen Ausdruds, 
Leklüre (die Hauptwerfe der deutſchen Dichtungh, Lueratur-Ge— 
ſchichte, Aufſätßze. 

Brlefe und Juſendungen für die Vereinsleituug 
find su richten an den Borjigenden, 

Geheimen Cberbaurat Otto Garrazin, Berlin: friebenan, 
ſalſerallee 117. 

Brelefe and Aufendbungen für die Keitichrift an ben Geransneber, Dherfehrer Dr. Osfar Streiher, bis Ende 

tr Die Birflentmattlımen ie 

rein, gelundu. billig: Tiſcwein 45 4, | 
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e : ifacius- Bad Salzschlirf "erzmnen- 
- > Bid. 4 1,—, 1,20, 1,40, 

| ZAHN 1,60, 1,80, 3,—. 
Brasilianischer Honig 

| Bid. „4 1,—, au 
ſchließlich Glas, 

Erdnuss-Speiseöl 
Kilo „A 1,80. 

F PR ET 

BERLIN. 

— 

Hoflieferant 
| N M er. Mai. d Maifers u. wid. „A 0,95. 

. "| Er Sal. Hohelt 
d. Großhergogs v. Kola-Likör 

Mertienburg » Schwerin. 1, Lit.⸗Flaſchen A 2,—. 

Saupf- und Berfandgefdäft: * „ 3,50. ıı 

} Kamerun- Kakao Berlin C., Jernfalemerfir. 28. BD. 42 — und 2.0. 

et re Kamerun-Schokolade 
abe 16. Pd. „A 1,20, 1,60, 2,%0- 
etz. Kolonial- Zigarren 

Breslau, Trebniperftrage 3. d. .A# 4-25 das Hundert. 
| Dresden, Hahnsacfe 8. - 

gablrẽſche 584 — — 40. 
Leipzig, Squitra sm —* Anertennungs ſchreiden. 

Preisliste kostenfrei. 

* 

(215) 

‚ Echellingitr. 74/60. 
Wiesbaden, Ur. Burglitabe 13, 

Der Verein für vereinfachte Rechtschreibung 
| behandelt in seiner Monatsschrift „Reform* eingehend alle 
Fragen der Deutschen Aussprache, Rechtschreibung und 
Schriftgattung. Sein Hauptziel ist, durch möglichste Ab- 
schaffung aller Folgewidrigkeiten die deutsche Rechtschreibung 

| für jeden Deutschen erlernbar zu gestalten. Daher Be- 
seitigung aller undeutschen Lautbezeichnung und überflüssigen 
Buchstaben unter sonstiger Schonung des Althergebrachten. — 
Jahresbeitrag 2.4. — Probenummern, Flugblätter usw. frei 
durch die [206] 

Geschäftsstelle D. Soltau in Norden. 

Soeben iſt erichienen: 

Verdeutſchungsbücher 
des Allgemeinen Deutſchen Sprachvereins. 

VII. 

Die Schule. 
| Verdeutſchung der bauptfädhlichiten entbehrlichen Fremdwörter 

der Schulſprache, 

bearbeitet von 

Dr. Karl Sceifler, Oymnafialoberlehrer in Braunichweig- 

weite verbejierte Auflage, 21-2. Taniend. 

Preis: 60 Pfennig. 

Den Zweigvereinen wird ein Abdrud loſtenlos für ihre 
Bücherei zugefandt, und den Bereindmitgliedern jteht ein folder 
auf ihr Verlangen ebenſalls Foftenlos und poftfrei zur Verfügung. 

Die Geſchäftsſtelle 

des Allgemeinen Deutihen Sprachvereins, 
Berlin W%, Mopitiahe 78. 

Im —ñ — — — — — — — — —— —— — 

Geldiendungen und Weitrittserflärsmgen (jührliher Beitrag 3 Mark 
wofür bie eisichrift und foritige Drucſchriften des Vereins geliefert werben) an 
die Weihäftsitelle 4. O. des Erhapmeifters 

Berlagsbuhhändter Herdinand Berggolbd in Berlin WW, 
Mopitrahe 78, 

April im Nena Hehtenhainer Errehe_?R, 

e an Broichor Ur Baul Bterich in Berlin Wu, Woplırane 14, 

Druck der Buchdruderei es Walfenbaufes in Halle a.d. ©. 
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Allgemeinen Deutichen Sprachvereinb 
Begründer von Herman Kiegel 

Im Auftrage des Borffandes herausgegeben von Dr. Oskar Sfreider 

und wirb den Mitgliedern bes Allgemeinen Deutihen Sprachvereins unentgeltlich für 8,4 jährlich bezogen werben. 

Dieje Zeitſchrift erjheint jährlich amwölfmal, zu Anfang jedes Monats | Die Zeltſchrift kann auch durch den Buchhandel oder die Poft 

aeliefert (Sopung 4). 

Smbalt: Zur Feſt- und Tagesordnung der Hauptverfammlung in Breslau. — Die Vereinigung Alter Deutiher Studenten in 
Amerila. Bon Dr. Günther Saalfeld. — Zur Berbeutihung der lateiniihen Fachausdrüde in der deutihen Spradlehre. Bon 
Brofefior Dr. Konrad Rudolph. — Kleine Mitteilungen. — Epredjaal. — Zur Schärfung des Sprachgefühls. — Bücherſchau. — 
Zeitungsihau. — Aus den Zweigvereinen. — Brieflaften. — Geſchäftliches. — Anzeigen. 

Die XII Saupfverfammlung 
des 

Allgemeinen Deutſchen Spradvereins 
findet in VBreslau am 1. und 2. uni 1903 jtatt. 

Die Felt: und Tagesordnung it in der vorigen Nummer dieſer Zeitichrift (Sp. 97 bis 100) bereits 

mitgeteilt. Zur Tagesordnung für die Geihäftsjigung am Dienstag den 2. Juni tritt Hinzu: 

Zu II unter 13: Antrag des Bmweigvereind Neichenberg: 

»Mit dem gänzlichen Verſchwinden deuticher Monatsnamen ging ein Stüd deutjchen Vollstums verloren; 
der allgemeine Gebraudy deutjher Monatsnamen wäre ein großer Fortichritt auf der Bahn unferes 
Bereind. Der Gejamtvorjtand wird daher erjucht, eine Lifte deutjcher Monatsnamen aufzuftellen und 
ihre Einbürgerung zu fürdern.« 

Dienstag den 2. uni findet für die an den Gejichäftsfigungen nicht Teilnehmenden eine Befihtigung 

der Schenswürdigfeiten Breslaus ſtatt. Der Verſammlungsort hierfür ift Vormittags 9 Uhr am Tauentzien— 

denkmal (Tauengienplaß), Nachmittags 3 Uhr nad) Verabredung. 

Mittwoch den 3. Juni: Ausflug nad Fürjtenitein. Fahrt bis Freiburg. Gang durch den Fürſten— 

jteiner Grund nah Salzbrunn, woſelbſt gemeinfames Mittagefjen. 

Für die in Breslau Bleibenden: Nachmittags 3 Uhr Dampferfahrt nad) Wilhelmshafen, Rüdfahrt 

bis zum Zoologiſchen Garten und gemeinjames Abendbrot dajelbit. 

Die Feitfarte, der zugleich eine Beſchreibung der Stadt Breslau, ein Stadtplan und eine Feſtſchleife bei— 

gegeben wird, Eoftet für den Teilnehmer 6 Mark, für jedes weitere Familienmitglied 4 Marf, und berechtigt zur 

Teilnahme an dem Feftmahl (ohne Wein) und an jämtlichen Veranjtaltungen der Hauptverfammlung, zur Befich- 

tigung der Schenswürdigleiten und Sammlungen wie zur Bahnfahrt nad) Fürftenftein. 

Die Feitlarte lann vom 10. Mai ab von dem Schafmeifter des Zweigvereins Breslau, Herrn Rektor 

Kuſche (Breslau IX, Kl. Sceitniger Straße 66), gegen Einfendung des Betrages nebſt 15 Pfg. für Poftgeld be 

zogen ober aud) erjt in Breslau in Empfang genommen werden. 

Der Breslauer Zweigverein bittet dringend um zeitige Aumeldung, jpäteftens bis zum 25. Mai, wie um 

Angabe, ob Teilnahme an dem Ausfluge nad Fürſtenſtein gewünjdt wird. 

Folgende Gafthöfe werden vom Feitausihuß empfohlen: 
Hotel zur Bot, Albrechtſtraße 23/29; — Deutihes Haus, Albrechtſtraße 22; — Schleſiſcher Hof, Biidhofitrahe 4/5; 

— Bayrifher Hof, Zwingerplag 8; — Weiher Adler, Ohlauerfirahe 10/11; — Hotel Monopol, Wallſtraße 7; — Goldene 
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Gans, AJunfernitraße 14/15; 
Bereinshaus, Holteiftrahe 68; 
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— Hotel du Nord, Taſchenſtraße 18; 
— Frau Forenp, Teichſtraße 29. 
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— Biltoriashotel, Tauenpienftrahe Ba; — Evangel. 

Da in den Feiertagen in Breslau noch eine zweite Bereinigung tagen wird, empfiehlt es ſich, die Zimmer recht frühzeitig 
vorher zu bejtellen. Auch find die Herren Apothefer Blankenheim, reslau XI Hohenzollemftr. 38/40, Kaufmann Eugen 
Ehrlich, Breslau V Schweidniger Stadtgraben 16 und Major v. Leutſch, Breslau XIII Eljajierftr. 13, bereit, auf Wunſch die 
Beitellung zu übernehmen. Dieje 
Bimmerpreite je nach der Sage 2 

Bon Vertretern der Zweigvereine, Mitgliedern des Gejamts 
vorjtandes und fonftigen WBereinsmitgliedern find zur Teilnahme 
an der Hauptverfammlung bis jet gemeldet aus: 

BerlinsCharlottenburg: Verlagsbuchhändler Berg go Id, Geh. 
DOberregierungsrat Bormann, = Staatdanhivar Dr. Keller, 
Eijenbahndireltions= Präfident a. D. v. Mühlenfels, Profeſſor 
Dr. Raul Pietich, Oberlehrer Dr. Säntter Saalfeld, Geh. Ober: 
baurat Otto Sarrazin, Oberlehrer Dr. Siebert, Oberlehrer 
Dr. Oslar Streider, Generalmajor z. D. Frhr. v. Bietingboff. 

Braunfhweig: Oberlehrer Dr. Karl Scheffler. 
Breslau: Oberft und Negimentslommandeur Brandenburg, 

Regierungs- und Forſtrat Carganico, Senatspräfident am 
Oberlandeägericht Fabricius, Profeffor Dr. Gombert, Stadt: 
—— Kionka, Stadtrat Mard, Gymnafialdireltor Prof. 

r, Moller. 
Dreöden: Gymnaſial-Konrektor Brof. Dr, Dunger, Rechts— 

anwalt a. D. „Rudolf Scmibt. 
Duisburg: Direktor Bedert. 
Eſſen: rofejor Dr. Imme, Oberlehrer Wilh. Schmidt. 
Gießen: Geb. Hofrat gr Dr Behaghel. 
Graz: Proſeſſor Dr. Ferd. K 
amburg: Kaufmann F. W. Einen. 
nnover: Sch. Regierungsrat Prof. Dr. Launhardt. 
fiel: Stadtfämmerer Barner, Nealihuldir. Dr. Harnijdı, 

Sandgerichtörat Limberger. 
Magdeburg: Profeffor Dr. Hermann Anode. 
Münden: Profefior Dr. Oslar Brenner (Würzburg), Pro: 

fefjor Auguit Brunner (München). 
loen: Oberlehrer riedrih Wappenbans. 
atibor: Ord. Taubjtummenlchrer Hugo Hoffmann, Ober: 

lehrer Neinip. 
Reichenberg a); Magijtratörat Dr. Otto Ringlhaan, 

Profeſſor Anton Stang 
Slawentzitz: er Stolfojja. 
Stettin: Brofefior Paul Fiſcher. 
Zwidan: Profefjor Dr. x. Matthias. 

Gemäß Sapung 13 ſcheiden mit Schluß des Jahres 1903 

folgende zwölf Herren aus dem Gejamtvorftande: 

1. Dr. Paul Albrecht, Minifterialrat in Straßburg i. €. 
2. — * Behaghel, Geh. Hofrat, Profeſſor an der Univerfität 

eben. 

u belegen dann Wohnungen in mittleren, ihnen perſönlich als gut befannten Gaithöien, deren 
3 Mark (ohne Frühjtüd) betragen. 

. Ferdinand VBerggold, Verlagsbuchhändler in Berlin. 

. Dr. Döfar Brenner, Brofeflor an der Univerfität Würzburg. 

. Dr. Hermann Dunger, Profeffor, Gymnaſial-Konreltor in 
Dresden. 

6. Rudolf Scheerbarth, Oberlandesgerichtärat in Köln. 
7. Auguſt Schmidt, Agl. Poſtamtsdireltor in Nürnberg. 
8. Karl Sedlak, Hauptihriftleiter der „Ditd. Poſt“ in Wien. 
9. Auguftin Trapet in Ehrenbreitjtein. 

. Dr. Zofef Ed. Wadernell, Profefjor an der Univerfität 
Innsbrud. 

. Dr. Wilhelm Waldeyer, Prof., Geh. Medizinalrat in Berlin. 

. Dr. 3. Emjt BWülfing in Bonn. 

Indem ber Gejamtvorjtand die Wiederwahl diejer Herren 
empfichlt, bringt er auf Grund der Sapung 13 noch folgende 
Herten in Vorſchlag: 

1. Dr. Rudolf Beer, Profefjor in Yeipzig. 
2. Bruno Budruder, Profeſſor in Elberfeld. 
3. Julius Erler, Oberlandesgerichtärat in Marienwerder. 
4. Dr. Hermann Knoche, Profefior in Magdeburg. 
5. Dr. Arthur Mally, Kaiſerl. Nat in Marburg a. d. Drau. 
6. Dr. Bernhard Maydorn, Schuldireftor in Thorn. 
7 
8 

9 

mw 

. Dr. Chriſtian Muff, Brof., Rektor der Landesſchule in Porta. 

. Dr. Karl Scheffler, Oberichrer in Braunſchweig. 

. Rudolf Schmidt, 
Dresden. 

Anton Stangl, Proſeſſor in Reichenberg (Böhmen). 
. Dr. Alois Weiß, Profefjor in London. 
. Konrad Wille, Major a. D. in Wiesbaden. 

Nechtsanwalt a. D. in Niederlößnig⸗ 

Die Zweigvereine werden nohmals gebeten, redit 
en entweder felbjt Vertreter zu der Hauptver— 
ammlung zu entjenden oder fid dabei wenigitens 
durd; andere vertreten n zu laffen lajjen. (Sapung 18 und 19.) 

Die Vereinsleitung hat ee Erleichterung der Schreibarbeit 
allen Zweigveremen vorgedrudte Vollmachten zugehen laſſen und 
bittet um ihre Benutzung. 

here wird noch ergebenſt auf folgende Beſtimmung der 
18 aufmertjam gemacht: »Die Stimmenzahl wird für 

— weigverein auf Grund der bis zur Zeit der S ———— 
für das lauſende Jahr eingezahlten Mitgliederbeiträge jeitgeitellt.« 

Im Namen des Geſamtvorſtandes des Allgemeinen Deutſchen Sprachvereins 
©. Sarrazin, Vorſihzender. 

Die Vereinigung Alter Deutiber Studenten 
in Amerika. ') 

Züngft ift durch die in Neuyort gegründete Bereinigung ehe— 

maliger deutſcher Studenten in Amerila aufs neue der Verſuch 

gemacht worden, zwiichen der alademiſchen Welt büben und 

drüben eine Brücke zu ſchlagen. Wie alt diefe Beziehungen find, 

geht aus der Feſtſtellung Kuno Frankes hervor, dak man 

1) Eine Dentichrift von %. Viered. Neuyork 1902 (Ameri- 
cana Germanica IV 2). Berlin, Mayer u. Müller. — Leipzig, 
F. N. Brodhaus uſw. 52 Seiten. 8°, 

ſchon auf ber Bildungsanftalt für puritantiche Gelftliche, aus ber 

die Harvard s Iniverfität hervorgegangen ift, mit großer Spannung 

dem Berlaufe des dreifiigiährigen Krieges folgte. Im Jahre 1709 

trat der Boftoner Geiftlihe Cotton Matther mit Muguft 
Hermann Frande zu Halle an der Saale in nähere Be 

ziehungen, und das liebevolle Verftändnis für den deutjchen Ers 

zieher veranlafte den Amerifaner, nicht bloß für das Halliſche 
Waiſenhaus zu fammeln, jondern auch ähnliche Einrichtungen in 

Mafjachıierts ſelbſt einzurichten. 

Inzwiſchen hatten aber bereit3 in Pennfplvanien bie aus 

Deuiſchland, Ofterreih umd der Schweiz ihres Glaubens wegen 
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Verfolgten eine ſichere Zufluchtftätte gefunden, namentlich feit der 

beutiche Iutherijche Gotteggelehrte H. M. Mühlenberg dorthin 

gefommen war; er und feine Söhne haben ſegensreich gewirkt. 

Bon befonderer Bedeutung bleibt jedoch Benjamin Franklins 
Beſuch der Univerfität Göttingen (1766), ber erfte Fall, daß ein 

hervorragender Ameritaner eine deutſche Hochſchule aufſuchte. 

Franflin Hat zuerft deutihe Bücher und Flugſchriften für fird- 
liche Zwede in Amerika hergejtellt, wie er auch bie Philabelphi- 

ſche Zeitung (entjtanden bereit# 1734) mit Erfolg leitete. Für 

uns iſt bier aber die Tatſache am wichtigſten, daß er den Plan 

fabte, eine Univerfität — ⸗das amerifaniidhe Göttingen« — 

zu gründen. Der erfte Anglo- Amerikaner, der überhaupt in 
Deutjchland ftudierte und fich dort den Doftorkut mit Muszeich- 

nung holte, ſtammt aus der von Franklin angeregten beutichen 

Schule zu Yancafter: Benjamin Smith Barton, der jpätere 

Vorfigende der amerifanijchen Philoſophiſchen Gejelihaft. Erft 
1812 findet ſich in Göttingen ein Nachfolger aus Amerifa; etwas 

zahlreicheren Bejuch erfuhr die neugegründete liniverfität Berlin; 

außerdem kommen noch Halle und Leipzig in Betracht. Allein 

die Geſamtzahl der auf norbbeutichen Hochſchulen eingejchriebenen 

Amerifaner betrug in der erften Hälfte bes 19. Jahrhunderts 
nur 116. Da hierunter hervorragende Männer zu nennen jind, 

jo wollen wir wenigſtens deren Namen bierherfegen: Edward 
Everett, George Tidnor, George Bancroft, Joſeph 

Green Cogswell, George U. Galvert, Henry Wads— 
worth Zongjellow, der Dichter des Sanged von Hiawatha, 
und Bismards Freund John Lothrop Motley Mit ihnen 

in gleicher Richtung wirkten namentlid, die Gebrüder Emerjon 

(William und Ralph Waldo), Frederic Henry Hedge 
und ber Fauſtüberſetzer Bayard Tanlor. 

In biefen Männern haben wir die Bahnbrecher für bie 

deutiche Wiſſenſchaft und Sprache in Amerika zu ertennen. 

Die erfte deutſche Kirchenjchule wurde 1702 in Germantown 

angelegt; die Anfiedler handelten nad) bem Yutherfage: » Bürger- 
meifter, Fürſten und Edelleute lönnen wir entraten; Schulen 

kann man nicht entraten, denn fie müſſen die Welt regieren.« 

Es ift bezeichnend, daf weit eher eime deutiche als eine englifche 

Bibel in Amerita hergeitellt worden iſt. Leſſings Meiſterwerke 

wurden in Philadelphia fait ebenfo jchnell befannt wie in Deutich 

land; fein Nathan, zuerit 1779 im Drud erichienen, war nad) 

den Berichten über die Tätigkeit der deutschen Abteilung an der 
pennſylvaniſchen Iniverjitit um 1785 den dortigen Stubenten 
wohl befannt. 

Mit deutſchen Vorträgen an der Harvard=-Iniverfität machte 

Karl Follen den Anfang, fo daf ihm eine eigens für die deutſche 

Sprache und Literatur errichtete Lehrſtelle übertragen wurde, die 

er aber leider, aus politijchen Gründen verfolgt, verlafien muhte. 

Neben und nad ihm verdienen als Bahnbreder Karl Ber und 

Franz Lieber genannt zu werden, Männer, die nie vergejien 
baben, daß fie aus Deutfchland ſtammten, daß fie aber ihrer 

neuen Heimat Dank und Liebe jchuldeten. 
Die Mafjeneinwanderung der fogenannten Achtundvierziger 

dürfen wir hier übergehen, Es fei aber feftgeftellt, dak von ba 
ab, namentlich im lehten Viertel bes neunzehnten Nahrbunderts, 

ſich die geiftigen Beziehungen zwiſchen Amerifa und Deutichland 
ganz außerordentlich hoben und jich immer freundlicher geitalteten, 
Um diefe Entwidlung haben ſich u.a. Männer, wie der jüngſt 
abberufene amerifaniiche Botichafter in Berlin, Andrew D, 

White, fowie Wm. T. Harris die gröhten Verdienfte erworben. 
Bor allem aber hat diefen Fortichritt die alljährlich zunehmende 

Zahl amerifantjcher Studenten auf deutichen Hochſchulen beeinflußt. 
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Diefe Art von ⸗Sachſengängern« verbinden Deutſchland und 
Amerika geiftig immer enger. 

Zweimal bereit, auf dem beutfchen Kommerfe zur Feier des 
80. Geburtätages des Fürjten Bismard am 1. April 1895 und auf 

dem Kommerje zur fünfundzwanzigjährigen feier der Gründung 
bed Deutjchen Reiches am 18. Januar 1896, hatte man in 
Amerifa den Verſuch gemacht, die früheren »deutichen« Stus 
denten zufammenzujcharen; es blieb immer beim löblichen Vor: 

fage, auch ald am 12. November 1898 eine dritte bedeutjame 

Verſammlung ftattjand, bei der — bezeichnend für den dort 

herrihenden Geift — die Büften folgender dur den Tod ab« 

gerufener Kommilltonen die Wände jdhmüdten: Everett, 
Bancroft, Motley, Franklin und — Biemarck. — Hier 
beleuchtete Harris in einer eindrudsvollen Rede den Nutzen, 

ben der amerifanifhe Student zu erwarten habe, wenn er 

deutſche Hochſchulen bejude: dort fomme man überhaupt 

meljten® erft mit den wahren Quellen der Wifjenfhaft und des 
gegenwärtigen Denkens in Berührung. 

In der Tat ftcht unzweiſelhaft feit, daß in dem Vereinigten 

Staaten Taufende von lenntnisreichen und gebildeten Amerilanern 
leben, die mit befonderer Freude der Tatſache gedenken, daß es 

ihnen vergönnt war, in Deutichland zu ftudieren. So nur ers 
Härt ſich der Erfolg, den num der am 7. März 1902 abgehaltene 
Kommers alter deutiher Studenten in der Neuyorker Arionhalle 
aufzumeiien Hatte: gegen vierhundert frühere » Kommilitonen «, 

darunter beinahe die Hälfte geborene Amerifaner, nahmen 

daran teil. 

Aus Karl Bes Nede heben wir nachſolgende Stelle hervor: 

» Der deutſche Stubentengeift bat auf amerifaniichem Grunde 

einen fruchtbaren Nährboden gefunden, und er iſt es wert, 

auf ihm Früchte feiner eigenen Art zu ernten. Reichen wir 

deshalb, Kommilitonen deuticher und amerifaniicher Geburt, 

einander die Bruderhand heute bei diefer herrlichen Freier, zu 

der Seine Königlihe Hohelt Prinz Heinrih von Preußen 

den willfommenen Anſtoß gab. Als ih beim Stapellauf des 

» Meteore den Bringen am Arm unserer prächtigen Yandess 
mutter von einer begeifterten Menge begrüht jah, da trat es 

mir Mar vor Augen, daß ein meuer Zeitabſchnitt aud) in den 
geiftigen Beziehungen beider jo fehr befreundeten Länder eins 
getreten ift, und den Geift dieſer Zeit wollen mir pflegen! 

Nie joll es euch, amerilanifhe Kommilitonen, vergefjen fein, 

wie ihr und, als uns das Baterland zu eng wurde, warme 
Aufnahme gewährtet in ber wahrhaft vornehmen Geſinnung, 

wie fie das Kennzeichen diefes herrlichen Yandes mit den 

großen Kinderherzen if. Nehmen wir uns ein Beijpiel an 
den zwei grofen Staatsmännem Bismard und Motley, 
deren junge Herzen ſich fanden, als beide kraſſe Füchſe in 
Göttingen waren, deren Freumdichaftsverhältnis alle andern 

überdauerte. Ebenſo möge der Geburtstag ber geiftigen Ber: 
brüberung, an deren Tauftag wir heute Pate ſtehn, alljährlich 
wieberfehren!« 

Von wahrhaft padender Wirkung war die darauf folgende 
Nede des Herausgebers der » Deutjhen Medizinischen Monatd« 
fchrifte, Mipperger, der in begeifterter und barum begeifternder 

Weiſe den gefhichtlihen Tatfachen gerecht wurde. Und als nun 
unfer Prinz Heinrich ſelbſt in der Verfammlung erjchien, ba 

konnte der Fürfienjohn als Abgejandter feines Kaiferlihen Bruders 
der ſtürmiſch ihn begrüßenden Menge zurufen: 

»Meine Herren! Sie tragen, wie ich jehe, in Ihrem 
Knopfloche ſchwarz⸗ weiß-rot und rot⸗ weiß⸗blau. Ich Hoffe, 

daß die deutſchen Ideale und die deutiche Sitte ein bleibendes 
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Bindeglied zwijchen der alten und der neuen Heimat bilben 
werben.« 

Es war nur der natürliche Erfolg diefer und ähnlicher An⸗ 
regungen, daß Profefior Yearneb von Penniylvanien in furzer, 

aber gewichtiger Rede ben Antrag auf Gründung eined dauernden 

Bufammenhanges flellte zwiſchen Amerifanern und Deutid- 

NAmerifanern, die auf deutichen Univerfitäten ftubiert hätten. 

So iſt denn in jenem bdenfwürbigen Nugenblide bie > Ber- 
einigung Alter Deutſcher Studenten in Amerila« entitanden, 

deren Borfig der mehrfad erwähnte Karl Bed übernommen 

bat. Dieje Vereinigung bezwedt laut Abſatz 3 wörtlich: 
>1. Die Anbahnung eines perjönlicen ſowie eines geiftigen 

Verkehrs zwiſchen früheren Kommilitonen. 

2. Die Förderung des Intereſſes an deutſcher 

Sprache, deutſcher Literatur, deutſcher Kunſt und 
deutſcher Wiſſenſchaft. 

3. Die Erhaltung und Beſeſtigung der kulturellen Be— 
ztehungen zwifchen Deutſchland und Amerila.— 
Es liegt nahe, entweder eigene Ausſchüſſe für die unter 3, 2 

genannte Förderung einzufeßen oder aber dieſe gejamte geiſtige 
Tätigkeit zunächſt dem Ausſchuſſe zur Pflege des geiftigen Ver- 
fehrö zu überlaſſen, biß die Heit zum Beginne der Arbeits- 
tellung gelommen fein mag. ebenfalls aber werden dieſe Haupt- 

vereindzwede fein toter Buchftabe bleiben dürfen, wenn ſich bie 

Gründung der Bereinigung nicht als ein Fehlſchlag herand« 

ftellen joll. 

Wir vom Allgemeinen Deutihen Spracdjvereine aber reichen 

mit fräftigem Brude der »Bereinigung« die Bruderhand über 
das Weltmeer hinüber, nicht gemwillt Iodzulafien, was fich ums 

jo verheißungsvoll anſchließt in unſerer Lebensarbeit, allzeit treu 

einzuftehen für unjere teure deutſche Mutterſprache und damit 
für wahres Deutichtum überhaupt. . 

Günther Saalfeld. 

Sur Derdeutibung der lateiniſchen Sabausdrüde 
in der deutſchen Spraclebre. 

Ton Konrad Rudolph. 

Mit Nüdjicht auf wiederholte Anfragen über den gegenwärtigen 
Stand und Äußerungen des Umwillens über den langſamen ort: 
ſchritt der Verdeutfhung der Fremdwörter in der deutichen Sprach⸗ 

lehre) Hat die Schriftleitung mich erfucht, die Beſprechung einiger 

ihr zugegangener neuer Hilfs⸗ und Lehrbücher für dieſes Unter- 
richtsſach in einem Aufſatze zufammenzufafien, der hauptſächlich 

diefe Frage behandeln ſoll. Ich jhide voraus, daß ich mich auf 

die Saplehre befhränfe und, um allgemein verftändlich zu fein, 
mich jelbft der althergebrachten lateiniichen Ausdrüde bediene. 

Bon ben vorliegenden Büchern find nur in einem?) die 
lateinijhen Fachausdrücke ausſchließlich gebraucht, obgleich der 

1) * Zeliſchrift des A. D. Sprachv. 1902, April-Nummer, 
Spalte 105 u. 106. 

2) Praktische Anleitung zur Vermeidung der hauptſächlichſten 
Fehler in Anlage und Ausführung deutſcher er mag 
Dr. 9. Kutzner. 3. Auflage, neu bearbeitet von Brof. Dr. Otto 
Lyon. Leipzig und Berlin. Teubner. 1901. 1.4. 

Die anderen find: 
Der deutſche Spradiunterricht in der Volls⸗ und Bürgerfchule 

nach den Grundfäpen R. Hildebrands. Bon Dr. Franz Wolls 
mann. Bien 1902. Pichlers Witwe u. Sohn. 1 K. 

Kleine deutſche Satz⸗ Formen- und Anterpunftionslehre von 
Dr. Theodor Lohmeher, Profeſſor. 4. Aufl. Hannover 1899. 
Helwingihe Verlagsbuchhandlung. 
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Bf. grundfäglich auf dem Boden des A. D. Spradyw. fteht, auch 
den Schülem Spradreinheit warn empfiehlt und im einem bes 
fonderen Abjdnitt gute Aufgaben zur Verdeutſchung von Fremd⸗ 

wörtern ftellt. In ber ⸗wiſſenſchaftlichen Kunſtſprache · aber lann 
man nad feiner Meinung der undeutſchen »termini technici« 

nicht entraten, weil man die Grundlagen, die unjere wiſſenſchaft⸗ 
liche Bildung in Athen, Nom und Franfreid,) Gabe, nicht auf 
heben fünne. Auffallend iſt es, daß dabei der Bf. nicht an das 
naheliegendbe Beiſpiel der römijhen Grammatiter gebadjt bat, 

deren Verhalten ihren griechiichen Lehrmeiftern gegenüber ihm 
doch einige Zweifel an der Richtigkeit feiner Begründung hätte 
erregen müſſen. In Harer und überzeugender Weiſe hat Boll: 
mann (S. 50ff.) diefes Vorurteil widerlegt, dem überhaupt für 

bie lichtvolle Klarftellung ber Ziele des A. D. Sprachv. und für 

die Wärme, mit der er ben Lehrem ihre Förderung ans Her 
legt, um jo größerer Dank gebührt, je fiherer auf eine große 

Verbreitung des wegen jeines reichen umd gediegenen Inhaltes 
auch Lehrern "höherer Anjtalten empfehlenswerten Buches geredmet 

werben kann. Böllig durchgeführt ift die Verdeutſchung in 
Bojungas Xeitfaden. Die anderen wechſeln teild zwiſchen 
lateiniichen und deutſchen Ausdrüden, teil® fügen fie dem lateis 

nifchen deutſche hinzu oder umgefehrt. Lohmeyer hat bereits im 

ber zweiten Auflage feines Buches die früher befeitigten Fremd- 

wörter wieder in ben Tert eingefügt und bie Verdeutſchungen 

nur einmal zur Erklärung dabintergejegt, weil er fich über 
zeugt hat, daß ber einzelne in biefem Punkte nichts ausrichten 

tönne, ſondern hier nur eine von der Vehörde auf Grund jad- 
männifher Gutachten vorgenommene Feſtſetzung helfen fünne. 

Die Schwierigkeit liegt ähnlich wie in der Verslehre nicht in 
ber Aufgabe, die Bedeutung der einzelnen lateiniſchen Fachwörtert 
durch die treffendfien deutſchen Ausbrüde wiederzugeben, jondern 

tiefer. Die grammatifche Betrachtungsweiſe bat begonnen ſich 

mehr und mehr von der uns aus dem Altertum übertommenen 
fodzulöfen. Dadurch find die grammatifchen Begriffe ſelbſt ins 

Schwanfen geraten, und jolange hierin nicht eine völlige Klärung 

und Einigung erreicht ift, wird es natürlich auch unmöglich fein, 

zu einheitlichen Fachausdrũcken zu gelangen. 

Schon über bie erjte Vorausjegung zu einer Verftändigung 

über die treffendte Bezeichnung der einzelnen Satzglieder, über 
die Begrifjsbeftimmung des Sapes ſelbſt, ift eine Einigung bisher 
nicht erzielt worden. €. G. O. Müller beſpricht in feinem Aufjaß 
>Der Streit über dad Weſen des Sages«!) 13 verjchiedene, von 
namhaften Forſchern herrührende Verſuche, den Begriff dei 

Sahzes zu beftimmen, und fügt eine eigne hinzu, die vermutlich 
ebenjowenig allgemeine Zuftimmung finden wird wie die anderen.”) 
Auch die jeit der Verdrängung der logiſchen Richtung in der 
Grammatit unternommenen Verſuche, die ganze Lehre vom Sahe 
auf pinchologticher Grundlage aufzubauen und fein weſentliches 
Merkmal nicht in den geiprochenen Worten, jondern in der Seele 
des Sprechenben zu ſuchen, haben nod zu feiner unbeftrittenen 

Begrifisbeftimmung geführt.) Doc Herricht im allgemeinen wohl 

Kurzer Leitfaden der deutichen Sprachlehre für höhere Mädchen: 
ſchulen von Dr. Klaudius Bojunga. Hannover 1902. O. Goebel. 

Lehr: und Übungsbuch für den Unterricht in der Mutter- 
fprade von Edwin Wilke Halle, Pädagogiiher Verlag von 
H. Schroedel. 1902. 

1) Zeitichrift für den deutfchen Unterricht IN, ©. 181fi. 
2) Bl. darüber Paul, Prinzipien der Sprachgeſchichte S.110. 
3) Bgl. Marty im feiner Abhandlung »Über die Scheidung 

von grammatiichem, logiſchem und bincofogichem Subjelt reib. 
Prädlfate (Archiv für jyſtematiſche Philoſ. III, S. 174ff.) und 
Wunderlich, der deutihe Sapbau, 2. Aufl. 1901, S. XIV. 
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Übereinftimmung darüber, daß das Wejentliche die prädilative 

Verknüpfung zweier Borftellungen, die Verbindung eines vor- 
geitellten Zuftandes mit einem vorgejtellten Gegenſtande fei und 
daß alle ſprachlichen Hukerungen, denen diefer feeliiche Vorgang 

zu Grunbe liegt, Säpe zu nennen felen, auch wenn jie nur aus 
abgerijjenen Einzelworten oder aus unvermittelter Nebeneinander: 

jtellung von Wörtern bejtehen, wie in den erjten kindlichen Vers 
fuchen zur Sapbildung (5. B. »Papa Hut« im Sinne von »ber 
Papa bat einen Hut aufs) oder in ſpäten Bermwitterungen ber 

regelmäßigen Satzform von der Art wie ⸗Ein Mann, ein Worte 
Als Grundlage einer für den Unterricht bejtimmten Saplehre 

icheint diefe Auffaſſung von vornherein wenig geeignet. Sie gibt 
der Bedeutung des Worte® Say eine Ausdehnung, in der es 

feinen Wert als grammtatiiches Fachwort verliert, und hebt gerade 

das, worauf der grammatijche Unterricht auszugehen bat, auf, 
weil von ihr aus beſtimmte Regeln über die ſprachliche Form des 

Sabes und der Sapglieder fih nicht geben laffen.‘) Sie fteigert 
aber auc) den Übelftand, auf den Franz Kern in feinen befannten 
Schriften zur Verbeſſerung der deutichen Saplehre alle in den 
grammatiichen Lehrbücern herrſchende Verwirrung zurüdjührt, 

und der aucd die verborgene Urjache des ewigen Streited über 
dad Weſen des Sapes iſt: die Vermengung des Spradlicdhen 

und des Sadlihen, der Ausdrudsform und des Gedanlen— 

inhaltes; denn nad) diejer Auffafjung gelten nicht nur die Worte 

jelbft, jondern auch die Vorftellungen, die durch dieſe und neben 

diefen durd) andere Mittel, durch Blick, Ton, Gebärde, angedeutet 
werden oder aus ber Lage des Sprechenden oder dem Zufammens 
bang des Schriftftüdes zu erraten find, als Beitandteile des 

Sapes, zu deren Bezeichnung in diefem jchwantenden Sinne die 
vieldeutigen Fremdwörter »Momenter, ⸗Faltoren⸗ ober ⸗Ele⸗ 

mente⸗ verwendet zu werben pflegen. 

Bojunga, defien Lehrbuch ſich an Sütterlind » Sprache der Gegen- 

warte anſchließt, gibt folgende Begriffsbeſtimmung des Sapes: »Ein 

Sag iſt äußerlich betrachtet ein abgeichlofjenes Lautganzes, innerlich 

betrachtet der Ausdruck eines abgefchlofienen Borftelungtganzen. 

Das Norjtellungsganze des Satzes bejteht entweder aus einer 
Eingelvoritellung oder aus einer Vorftellungsgruppe. Und da 
der lautlihe Ausdruck einer Einzelvorftellung in ber deutfchen 
Sprache dad Wort iſt, fo befteht der deutſche Sat entweder aus 

einem Einzelwort oder deren (jo!) Zujammenfügung.« 

Ob damit die Grenze gegen ben Begriff des Einzelmortes 
für die Fafjungstraft von Schülerinnen Mar genug gezogen fit 
und ob fi im Unterricht eine andere als bloß gedädtnismäßige 

Aneignung diejer Erklärung wird erreichen laffen, ijt mir zweijel- 
haft. Schwierigteiten bereitet bei diejer Nuffafjung von dem Weſen 

des Satzes aud) die Aufgabe, die unendliche Fülle von Saßarten 

nad; Haren Gefichtepunften zu ordnen. Bojunga unterjceidet 

zunächſt zwei Hauptarten, gegliederte und ungegliederte Säge, 
je nachdem »nur die Hauptvorjiellung des Gedantens durch 

ein einziges Glied Hervorgehoben wird oder mehrere. Dabei 
führt die zwitterhafte Bedeutung, die dem Worte »Sape gegeben 
wird, zu dem Widerjpruche, dab ein Wort ald der ganze Cap 

und zugleid; ala Glied diefes Sapes bezeichnet wird, wie in ben 
Beijpielen ⸗Hilſe!« »Jae. ($ 153.) Als Hauptbejtandteile des ge= 

gliederten Sates werben die Sapausfage und der Sapgegen- 
ftand bezeichnet und als Beijpiel u. a. ein Sag angeführt, der 

iprachlic) weder das eine noch das andere enthält, jondern nur zwei 

1) Bgl. Sütterlin, Die deutiche Sprache ber Gegenwart, $ 370. 
371. 375. 389. 
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Beitimmungen zu dem aus dem Zufammenhange zu ergänzenden 
Ausfageworte: »Ein andermal von euren ZTaten.« 

Solange es nicht gelingt, diefe Auffaſſungsweiſe Harer darzu⸗ 
ftellen, dürfte es fich empfehlen, jede für ben Unterricht bes 
ſtimmte Saplehre auf einer Begriffsbeſtimmung des Sates auf: 

zubauen, die jein wejentliches Merkmal der jprahlihen Form 
entnimmt. Wenn unter einem Sape in piychologiihem Sinne 
die prädifative Berfnüpfung von Vorftellungen zu verjtehen fit, 

fo kann das Hauptmertmal des iprachlihen Sapes nur in ber 

vorm liegen, die die Sprache eigens zum Ausbrud einer ſolchen 

Berfnüpfung von Borjtellungen ausgebildet hat. Das iſt das 
finite Berbum. Bon dem Werte der Kernſchen Saplehre, die auf 

diejem Grunde aufgebaut und an Harer und folgerichtiger Durch⸗ 
führung noch von feiner übertroffen ift, Spricht aud; Müller a. a. O. 

mit Anerfennung, verwirft aber gerade ihre Grundlage, die Be- 
griffsbeftimmung des Sapes (»Sap ift der ſprachliche Ausdruck 

eines Gedantens mit Hilfe eines finiten Verbs.)9, weil ſehr viele 

iprachliche Ausbrüde allgemein ald Süße bezeichnet werben, benen 

das finite Verb fehle. Daß diefe Begründung nicht zutreffend 

ift, zeigt ſchon der Nachdruck, mit dem die entgegengefeßte Anficht 

befämpft zu werden pflegt; Paul bezeichnet gerade die Auffaffung, 

daß jeder Sag ein finite® Verb enthalten müſſe, als einen 

verbreiteten Irrtum. ber felbft auf die Gefahr, mit einem 

noch verbreiteteren Spracdgebraud in Widerſpruch zu geraten, 

follte man um der Stlarheit willen den grammatijden Satz 

von jeinem piychologifchen und logifchen Bruder ftreng ſchelden 
und auf grammatiichem Gebiet den Fachausdruck auf bie Art von 

ſprachlichen Außerungen bejchränten, in denen die von der Sprache 
ausjchliehlich zur Sapbildung ausgebildete Form zur Verwendung 
fommt. Was inhaltlih ein Satz ift, braucht es nicht immer aud) 

ipradjlich zu fein und umgelehrt. Wie in dem Beiſpiel »PBapa 
Hut« eine präbifative Verbindung gedacht, aber nicht ausgedrüdt 
iſt, jo lann in grammatijd völlig regelrechten, aber jinnlofen 
Sägen eine ſolche ausgedrückt werden, ohne gedacht oder überhaupt 
benfbar zu fein. Selbjt die ziemlich häufige, aber nur unter 
gewifien Bedingungen verwendbare Form der Mitteilung, in ber 

mit Weglafjung der jogenannten Kopula zwei Vorftellungen durch 
grammatiich unverbundene Wörter ausgebrüdt werden, jollte man 
nicht ſchlechihin als »Sate bezeichnen, weil diefe Form am ſich 

gerade das für die Sapbildung Wejentlichfte, die prädifative Ver: 
tnüpfung, nicht enthält und aud zur Andentung eines attris 
butiven Berhältnifjes verwendet werben fann. für den Unterricht 

in der Saplehre ift die Auffafiung, die foldhe Ausdrucksweiſen als 

ber regelmäßigen Sapforım gleichwertig und feiner grammatiſchen 

Ergänzung bebürftig betrachtet, auch deshalb nicht zweckmäßig, weil 
fie der Anwendung des jür bdiejen Unterricht zwedmäßigiten Ver— 
fahren®, der Ermittelung der Sapbejtimmungen durch Frage— 

jtellung, die befannilih nur vom finiten Verb aus möglich ift, 

Schranken ſeht. Schließlich erfordert auch der Hauptzwed bes 

grammatifcen Edjwlunterrichts, die Anleitung zum richtigen und 

angemefjenen Gebrauch der Sprache im Leben, eine deutliche 

Scheidung des regelrechten Sapbaues von feinen unvolltonmenen 

Abarten. Denn im Leben find keineswegs alle Formen fo gleid)- 
wertig wie für die wifjenjchaftlihe Betrachtung; es gibt Lagen, 

in denen bie Bernadhläffigung ber regelmäßigen Sapform Anftoß 
erregt und als Zeichen mangelnder Achtung und Ehrerbietung 

betrachtet wird. 

1) Sie dedt ſich mit der von Benno Erdmann gegebenen: 
»Sap ift die prädifative Verknüpfung von Worten«, wenn 
er prädifativ hier in grammatiſchem, nicht in logiſchem Sinne 

eht. 
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Lohmeyer und Wilke lehnen ſich enger an die bißher übliche 

Darftellungsweile der Saplehre an, doc) wird auch in bem Wort: 
laut ihrer Erklärungen das Sprachliche und Sachliche nicht gehörig 
geihieden. Wenn Wilke $ 107 lehrt: »In den meijten Sähen 

find Sapausfage (Prädikat) und Sapgegenftand (Subjekt) durch 

befonbere Wörter auögedrüdt«, jo läht er den Schüler im Zweifel, 
ob er unter den jo bezeichneten Sapteilen die Wörter bed Satzes 
felbft zu verftehen habe oder die Begriffe, die fie ausbrüden. 
Auch jheinen mir die bier und in anderen Lehrbüchern gebrauch⸗ 

ten Zufammenjepungen Sapgegenftand, Sapausfage, Sabs 

ergängung uſw. im Bereich der Saplehre, wo fein Zweifel ent- 
ftehen ann, daß e3 ſich um Satztelle handelt, überfläffig. Freilich 

wird durch den Ausdrud »Gegenitand« die Neigung, Wort und 
Sade zu verwechjeln, noch gejteigert. Darum wäre der Ausdruck 
Gegenftandsmwort oder »bezeihnung vorzuziehen.‘) Lohmeher 
erflärt das »Gubjeft oder ben Safgegenftand« folgendermahen: 
»Es ift dasjenige Wort im Sape oder derjenige Sapteil, von 
welchen etwas ausgefagt wird.«e Won den beiden Süten »Katze 
ift ein weibliches Hauptwort« und »die Hape ift ein Säugetiere 
ift dieſe Begriffsbeftimmung nur für den erften zutreffend. Für 
beide zutreffend wäre etwa folgende: Subjekt iſt das Wort im 
Safe, nad) dem ſich die Ausſage ober Harer das Ausfagemwort 

in Perſon und Zahl richtet oder das mit Hilfe des Ausfageworts 
durch »wer oder was « zu erfragen iſt. 

Diefe Verdeutihung und Begrifföbeftimmung würde auch den 

Lehrſtoff vermindern; fie jchlöffe von felbjt die von Kern befämpfte 

Unterfcheidbung zweier Subjekte aus in Sätzen wie: »In diefem 

Haufe wohnen zwei Familien«, wo im &egenfaß zu dem grams 

matijhen Subjelft »Familien«e Haus das logiſche Subjelt 
jein ſoll, d. h. »der Gegenitand, von dem etwas ausgeſagt wird« 
(Wilmanns, Deutſche Grammt. für die Unter» und Mittelklafjen ?, 

$ 201). Die Berbeutichungen für diefe beiden Subjeftsarten bei 
Lohmeyer, Bojunga und Wilke lauten: äußeres, ſprachliches 

— mwirflides, eigentlihes, denfridhtiges Subjelt.‘) 

Man jollte alle Verdeutſchungsverſuche aufgeben und bie Unter 
jcheidung der beiden Begriffe felbit aus den Lehrbüchern jtreichen. 

Sie ift für den näcjtliegenden Zweck des grammatiichen Unter: 
richts, die fehlerfreie Anwendung der Sprache, überflüfjig, der 

Klärung und Schulung des Denkens jogar hinderlih. Schon die 
Einteilung de3 Subjelt8 in dieje beiden Arten wirft verwirrend, 
weil fie nad) der vorauögegangenen Beitimmung des gemeinfamen 
Gattungabegriffd nur eine jheinbare ift. Denn die üblichen Er— 

Härungen, die mit den Worten beginnen »Das Subjeft iit das 
—“ « ober »Das Subjekt ift der Gegenſtand 

find dafür zu eng, feine von beiden dedt fich mit dem Sinne, 

den das Wort »Subjelt« in beiden Gliedern biefer Einteilung 

haben fol. Der grammatifche Unterricht joll zwar gerade zu ber 
Fahigleit erziehen, Wort und Begriff, Sprachform und Gebanfen- 
inhalt voneinander zu fondern, beides als etwas Selbftändiges 
zu betrachten und miteinander zu vergleichen. Durch die Über: 
tragung von Fachausdrücken von dem einen Gebiet auf das 
andere werben aber gerade beide Gebiete miteinander vermengt. 
Dem ungeichulten Denker fällt diefe Sonderung ſchwer, und im 

grammatiihen Anfangsunterriht mögen in diefer Hinficht manch⸗ 

mal heitere Verwechſelungen vorlommen. Ginge der Lehrer 
3. B. von einem Sahe aus wie »Die Wache fteht im Schilder: 
hauſe · fo könnte er an eine faljche Antwort auf-die Frage nad) 

1) Auch das in Lehrbüchern übliche Fachwort » mftand« Sollte 
durch Umftandsangabe oder -bezeichnung erjeht werden. 
— Marty a. a. O. nennt das grammatiſche Subjekt das ſchein— 

dem Geſchlechte des Subjelts in diefem Safe bie Belehrung an- 
Inüpfen, daß die Schüler fi gewühnen müſſen, bei der gramma- 
tifhen Betrahtung von Süßen die Wörter von den Dingen 

abzufondern, an bie fie bei ihrem Klange denken, und Sähe und 

Sapteile nicht mit ihrem Inhalt zu verwechjeln. Das wird ihm 
aber ohne jene Fahausdrüde gewiß leichter fallen. Denn zu: 

nächſt erregen fie den Schein, als ob jene Unterſcheidung nur 
für das Subjeft, nicht auch für die übrigen Wörter im Sape nötig 

wäre, Wenn ferner der Anweilung bed Lehrbuches entiprechend 

gelehrt wird, daß im dieſem oder jenem Sape dies das logiſche, 
jenes das grammatifche Subjelt jei, daß mur in manden Sätzen 

beide auseinander=, in den meijten zufammenfallen, wie auch in 

dem oben angeführten Beiſpiele, wo fie indejjen in Hinficht auf 
das Geſchlecht wieder auseinanderfallen, fo werben die Schüler 

gerade zu der verworrenen Vorjtellung verleitet, daß nicht nur 

bad Wort, auf das ſich die Form, fondern auch ber Gegen: 

ftand, auf den fih der Inhalt der Ausſage bezieht, zu den 
Beitandtellen des Sapes gehöre. Und wenn etwa ein gemedter 
Schiller dem Lehrer den Einwurf macht, daß das männliche 

Weſen, das in jenem Soße durch ein weibliches Hauptwort bes 
zeichnet wird, doc gar nicht in dem Sage ftehe, ſondern im 

Shilderhaufe, aljo doc aud fein Subjelt in dem Gate jein 

könne, jo wird er faum imftande fein, die Nichtigfeit dieit 
Einwurf mit dem Wortlaut feiner Belehrung in Einklang zu 
bringen, und die Anwendung der biäherigen Verdeutjſchungs⸗ 

verfuche diefes Fachworts dürfte die Schwierigkeit cher jteigern 
als vermindern. 

Bojunga und Wille führen foldye Beiipiele, in denen dem 
grammatiſchen Subjelt ein fogenanntes logifches in einem anderen 

Kafus gegenüberfteht, nicht mehr an, jondern mur folche, die tat: 

ſächlich zwei Subjeltwörter enthalten, wie »Es war einmal ein 

Könige, »Es ritten drei Neitere. Aber auch bier wird der Ver— 
ſuch, dem Schüler begreiflih zu machen, daß das cine bieler 

Subjeftwörter fein »ipradhliches«, das andere fein »dentrid- 
tiged« ufw. fei, eher verwirrend als Härend wirken. Für dieit 
Art des Sapbaues genügt eine hirze Erflärung ohne alle Fach 
ausdrüce, etwa wie fie Kern in feinem »Grumdriiie gibt, zu der 
nur noch eine Belehrung über die Zonderftellung des ſächlichen 
Fürworts in Hinfiht auf Zahl und Geſchlecht des Prüdilats 

(Wunderlich II ©. 244ff.) hinzuzufügen wäre. Mit Unrecht jaht 
Lohmeyer nad dem VBorgange von Wilmanns ($ 201 Anm.) den 

Bau auch folher Eäpe wie »Das find Zeefternee ebenjo an, 

Hier find nicht zwei Subjefte, fondern das erjte Wort ift Sub: 
jeft, das dritte Präditatsnomen oder umgefehrt, je nachdem der 

Sag auf die Frage antwortet »Was ift das (mas ihr hier feht)?« 
oder »Was find Seefterne?« Im erften alle weiſt das Für: 
wort »dad« als Subjelt zufammenfaffend auf die worgezeigten 

Dinge, im zweiten ald Prädikatsnomen auf die in einer eben 
abgeſchloſſenen Begriffebeitimmung über das Wort gemachten 
Ausjagen. Das fann der Schüler von ſelbſt finden. Unver⸗ 

ftändfih aber ift mir, welde Förderung grammatiider Einſicht 
mit der folgenden Erflärung Lohmeners erreicht werden foll: » In 
dem Sape » Das find Seeiterne« iſt »das« das logijche ober wirt: 

lihe Subjekt; hingegen jollte »Serfterne« wegen des Blurals 
»find« das grammatifche oder äuferlihe Subjeft fein. Es wird 
aber in einem jolchen Falle, wo das wirkliche Subjelt ein Pronomen 

im fäclihen Geſchlecht ift und erſt durch ein nachfolgendes Sub- 

ftantiv oder Pronomen näher beftimmt wird, das wirkliche Subjeft 
zugleich ald das äußere angefehen«. (Schluß folgt.) 
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Rleine Mitteilungen. 
Bom Madıtbereih der deutihen Sprache. Nach einer Mels 

dung der Köln. Zeitung ift in der gegenwärtigen Tagung ber 
Iuremburgijhen Sammer zum erjten Male mit der Gewohn⸗ 

beit gebroden worden, die Geſchäfte des Landes in der franzd- 

ſiſchen, dem Volle umverjtändlihen Sprache zu führen. Das Ber- 

bienjt, den Anfang damit gemacht zu haben, gebührt dem Abs 

geordneten für Eſch, Dr. Welter, der bei der Beratung über den 

neuen deulſch⸗ luxemburgiſchen Eiſenbahn⸗ und Zollvereinsvertrag 

ſogar ausdrüdlich dazu aufgefordert hat, nunmehr auch die ſprach⸗ 

lichen Folgen aus dem Vertrag zu ziehen. Am Schluß jeiner 
Nede heißt e8 wörtlih: »Da in Zukunft unfre Beziehungen zu 

Deutichland fich noch inniger als bisher geftalten werben, werben 

wir auch daran denken müſſen, der deutjchen Spradye bei uns 

mehr Geltung zu verichaffen, wir werden das Zweiſprachenſyſtem 

aufgeben und un® an eine einzige Sprache, bie deutſche, halten 

müfjen.e Einem Abgeordneten, der die widerfinnige Behauptung 
ausſprach, diefe Zweiiprachigfeit gehöre zu den Eigentümlichkeiten der 

luxemburgiſchen Raſſe, erwiderte Dr. Welter: »Wir find ein 

deutſchredendes Bolt und neun Zehntel unjrer Mitbürger verftehen 

die franzöfiiche Sprache überhaupt nicht.« Cie fomme nur für bie 
Bevorrechteten, aber nicht für das Volf in Betracht. Die Geifts 

tichfeit predige ausſchließlich deutjch, weil fie wohl wiſſe, daf fie 
fonft nicht verjtanden würde. Den Gebrauch des Franzöſiſchen 
vor den Gerichtshöfen bezeichnete er als groben Mikbraud und 

nannte es empörend, daß über die Beichuldigten in einer Sprache 

verhandelt werde, von der fie feine Silbe verftehen. 

— Auch etwas Vom Mactbereih der deutſchen Sprade. 
An einem Yufjap »Die Monumenta Germaniae historica, ihre 
bisherige Leitung und Leiftung«, Örenzboten 1903 I, &. 536 fi. 
(Nr. 9 vom 26. Februar) ſchreibt Wilhelm Gundlach folgendes: 

Bevor bie Leiftung der Monumenta nad) ihrem Umfange ges 
würdigt wird, jei der äußern form des Niefenwerts eine kurze 
Betrachtung gegönnt. 

Auch nach Ehriftian Thomafius galt im achtzehnten Jahr— 

hundert allgemein in beutichen Yanden kaum ein Werk für wifjen- 

ſchaftlich, wenn es nicht in Folioſormat umd in lateinijcher 

Sprache erſchien. Da die Monumenta bald nach dem achtzehnten 
Sahrhundert entjtanden find, jo haben jie beide Gelchrjamfeits- 
embleme der Zopfzeit angenommen und troß vielfacher Anfech—⸗ 

tungen ben einen Zopf, das Folioformat, erft am Ende des 

neunzehnten Jahrhunderts abgelegt, den andern, die lateinische 

Sprade für Einleitung und Grläuterung der herausgegebenen 
Geſchichtswerle, unbeirrt in das zwanzigite Jahrhundert hinüber: 
genommen. Der jchon jeit geraumer Zeit fogar von Philologen 
beobachteten Gepflogenheit gegenüber, ihre Ausgaben römijcher 

und griechifcher Autoren mit deutich verfahten Kommentaren aus— 
zuftatten, ift dieje Hartnädigfeit für unfer nationales Geſchichts- 

wert jo eigentümlich, dab fie moc etwas jchärfer beleuchtet 

werden muf. 

Man verjucht wohl, die abſonderliche Einrihtung damit zu 

verteidigen, daß man um der lateiniſch gefchriebenen Einleitungen 

und Erläuterungen willen dem Werfe eine größere Eingangss 
fähigkeit bei andern Völlern zufpricht; wäre das aber auch der 
Fall geweſen — was bezweifelt werben fan, da bie genauere 
Beihäftigung mit deuticher Gefchichte doch die Kenntnis der deut⸗ 

ſchen Sprache unumgänglich nötig madıt —, fo trifft es heutzu— 
tage, wo der Ruhm der Monumenta fejt gegründet ift, ficher 

nicht mehr zu: jeder Verteidigungsverſuch wird übrigens unfehl- 
bar zu nichte daran, daß die zu ber Scriptores- Abteilung ges 
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hörenden deutſchen Chronilen auch mit deutich geichriebenen Ein- 

leitungen und Erläuterungen herausgegeben werben, und daß 
die Diplomata-Abteilung feit fünfundzwanzig Jahren, nad) der 

verftändigen Weigerung ihres Leiters, fich der alten Tradition zu 
fügen, ihre lateinifchen Urfundenterte mit deutjchen Einleitungen 
und Erläuterungen erſcheinen läßt, ohne daß darum ihre Bände 
an Abjapfähigkeit bei fremden Böltern eingebüht hätten. Die 

internationale Gelehrtenſprache, das Phantom, woran man nod) 

immer in ber Zentraldireltion der Monumenta fejthält, iſt längſt 
dahin und zu feinem neuen Leben mehr zu erweden, ihre Ber- 

abidiebung in den Monumenta auch ſchon darum angebracht, 
weil auf unjern Gymmajien die geifttötende Plage des Tateinifchen 

Aufſahes abgeihafft und damit die Heranbildung brauchbarer 

Adepten für die Monumenta gehindert ift. Und zu welcher un- 

leiblichen Eitelfeit hat der Zwang, lateiniſch auszudbrüden, was 

von Anfang an deutſch hätte abgefaht werden follen, nicht ſchon 

Mitarbeiter der Monumenta geführt! Als Waitz 1836 in ben 
Dienft der Monumenta eintrat, verlangte Ber von ihm neben 

einer allgemeinen phllologifhen Ausbildung »namentlich auch die 

Übung im Lateinjcreiben«, das will fagen: wenn aud) nicht einen 

jo jhönen lateiniſchen Stil, wie Berg felber ſchrieb, jo doch einen 

erträglihen — Waiß mußte ſich wirklich, ehe er aufgenommen 
wurde, erſt barüber ausweilen, daß er dieſe Erwartung auch zu 

erfüllen imjtande je. Und nun ſiellt ſich heraus, dab ſich 

Holder- Egger, ein Schüler Waipens und fein Nadjfolger in der 

Leitung der Scriptores- Abteilung, des von Per geichriebenen 

Lateind ſchämt; er bemerkt nämlich, nachdem er eine lateinifche 

Äußerung von Perk angeführt Hat: »Ich bitte wegen dieſes gar 
zu barbarifhen Lateins um Entihuldigung, das ih ja freilich 

nicht verbrochen Habel« Diejes Schaufpiel Heinlicher, wegen 
Nichtigfeiten gegeneinander gelibter Herabfegungen it dem Ans 
jehen unſers großen Geſchichtswerls gewiß nicht förderlich; gleich- 

wohl hat Dümmler, obichon wiederholt auf diefen Mißſtand auf: 
merfjam gemacht, hierin nicht Wandel gefhafit, was doch wohl 

feine Pflicht gemweien wäre, aud) wenn ihm nicht öffentlich nad): 

gemiefen worden wäre, daß er ſich jelber als Gegner ber lateis 

nijchen Sprache befannt hat. Ehe er nämlid) in die Zentraldireltion 

eintrat, bat er ſich jowohl gegen das Folioſormat wie gegen die 

lateiniſche Sprade in einer Borrede folgendermaßen ausgeſprochen: 
»Wer möchte nicht unfre Quellen lieber in handlicher Form mit 

anſpruchsloſen deutſchen Erläuterungen benußen als in ber ſchwer— 

fälig prunfenden form der Monumenta mit ihren lateiniſchen 

Noten ?« 

Daß die Monumenta >»in krankem Neulatein geichriebene Ein- 

leitungen« haben, wie ber verdiente Gejchichtsforicher Johann 

Friedrich Böhmer ſchon 1853 tadelnd bemerkte, hat es nun aber 

hauptſächlich auch verſchuldet, daf fie dem großen Kreife der Ger 
bildeten jo qut wie unbelannt geblieben find .... 

Wir hängen dieſe Hritit niedriger, weil fie uns in der Haupt- 
jache vollauf berechtigt erjheint. Eine Bürgichaft für die Richtig- 
feit jeder Einzelheit können wir freilich nicht übernehmen, und 

unfre Bemerkungen dazu wollen wir auf bie frage beichränfen, 
ob nicht das ftarre Feſthalten an der lateinischen Sprache zum 

Teil der lateinischen Gejamtbezeihnung Monumenta Germaniae 

historiea zugufchreiben ift, die man vielleicht aus Pietät gegen 
die Begründer des großen nationalen Unternehmens nicht ändern 
zu können meinte. Wäre dem fo und meinte man das noch, fo 

möchts drum fein, aber der Rückwirlung diejer lateinischen Aufs 

ſchrift auf die Sprache der Beröffentlichungen jelbjt könnte jept, 
wo es fich darum handelt, dem Unternehmen einen neuen Leiter 
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zu geben, leicht das verdiente Ende bereitet werden. Hoffen wir, 

daß fich dazu Wille und Weg finde. 

— In Hader&leben, dem äußerten Punkte unjerer Norbmart, 
hat nad) einer Meldung der »Schleswigichen Grenzpoft« (Nr. 56 
vom 7. März) der Gebrauch ber deutſchen Sprade ſtark zus 

genommen. So verfihern Perſonen, welche die Berhältnifje hier 

feit Jahren haben beobachten können. Innerhalb der vier Wände 

wie auf der Strafe hört man ſehr viel deutſch ſprechen. Das find 
nicht etwa bloß Angehörige von eingewanderten Familien, fondern 

auch zahlreiche Einhetmijche, bejonders das jüngere Geſchlecht. 

Denn wenn auch die Eltern jelber noch ihre mundartliche Umgang3- 
ſprache behalten, jehen fie doch jehr wohl ein, wie wertvoll und 

wie ehrenvoll die Kenntnis einer Weltſprache wie die deutſche tit. 

So laffen fie denn ihre Kinder deutſch ſprechen. Das ift jedens 

falls vernünftiger als das Verfahren anderer, die ihre Kinder 

auf die Bauernhochſchulen und Nachſchulen in Dänemark ſchicken. 

Hier lernen fie ftatt ihrer heimatlihen Mundart ein geztertes 
Hochdäniſch, eine Sprache, die für das Leben und den Verkehr fait 

wertlos ift. ebenfalls geben alle Eltern, die dafür forgen, daß 

ihre Kinder fließend deutſch ſprechen fernen, ihnen damit einen umn= 

gleich wertvolleren Schag mit auf den Lebensweg. Dabei vollzieht 
ſich diefer Vorgang ohne Zwang von aufen ber, auf Grund des 

freien Entſchluſſes und bes vollen Selbſtbeſtimmungsrechtes der 
Bevölferumgätreife. 

— Die Deutſche Dihter-Gedädtnis- Stiftung (vgl. Zeitſchr. 
1902, Sp. 214 und 257), deren Bwed ift, »bervorragenden 

Dichtern durd; Verbreitung ihrer Werke ein Dentmal im Herzen 
des deutſchen Volles zu feßene, wird jept ihre Tätigkeit beginnen. 

Obwohl die bisher zugefloffenen Geldmittel jehr gering find, jollen 
in dieſem Jahre 500 Vollsblichereien in Deutichland, Oſterreich 
und ber Schweiz mit je fieben Werfen (in neun Bänden) unter 

ftügt werden, barımter Marle von Ebner: Eihenbadys »&emeindes 

find«, Fontaned »Grete Minde«, eine Auswahl der »Deutichen 

Sagene der Brüder Grimm und Rojeggers friiche Erzählungen 
Als Ich noch der Waldbauernbub’ ware. — Zwei andere Bücher 
(Steifts » Michael Kohlhaas und ein Band »Nusgewäblte humo⸗ 

riftijche Erzählungen«) werden von ber Stiftung jelbft in guter 

Ausftattung hergeftellt und zu billigem Preife in den Buchhandel 

gebracht werden. Wer der Stiftung mit einem Jahresbeitrage 
von mindeftens 2.4 beitritt, erhält eins dieſer Bücher zuge: 

fandt. — Bewerbungen von Vollsbüchereien um Zuwendung der 
Bücher können ſchon jetzt an den Cchriftführer der Stiftung, 

Dr. Ernjt Schulpe in Hamburg, gerichtet werben. An bens 
jelben werben Beiträge erbeten, die im jeder Höhe entgegen= 
genommen werben; der Aufruf Steht auf Wunfc gem zur Ber: 

fügung. 
— Nach einem Berichte des Kaſſeler Tageblattes bat am 

13. Februar im Landtag für Kurbeffen der Vorſihende des 
»Legitimationsausichuffed«, Foritmeifter Wolf, beantragt, den 

Namen in »Wahlprüfungsausfhuße und ebenjo ein Dutzend 

anderer fremblänbifcher Bezeichnungen abzuändern, um damit die 

überflüffigen Fremdwörler zu bejeitigen. Das hohe Haus hat 

von den bdanfendiwerten und anregenden Darlegungen Kenntnis 
genommen, fo jagt ber Bericht. 

— Bu der im Brieflaften der Märgnummer dieſer Zeitichrift 

berührten Frage über die Ausſprache ded Namens Lavater geht 
uns von Herrn Profeſſor Dr. Friedrich van Hoffs aus Koblenz 

folgende Mitteilung zu, die er dem verjtorbenen Profefjor Dr. F. 

W. Eonrads, dem Herausgeber eines trefilichen »Altdeutichen 

Leſebuches in neudeutſchen Überfegungen«, verdantt: 
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Wahrſcheinlich ift der jehmeizeriiche Name Lavater aus lara- 
tor, der lateinifchen Überfegung von Bader, entitanden und 
alſo Laviter mit w die richtige Ausiprade. Die Ausiprade 
Sävater oder befier Laͤvateer mit mw ift bie der frangöfiichen Kan: 
tone; fie findet ſich ſchon in einem alten Sprüchlein: 

Wie ſchön leucht und von Züri her 
Der Wundertäter Lavater! 

Diefer Mitteilung fügt Herr Profefior van Hoff ein vor langer 

Beit von ihm felbit verfahtes, bisher ungebrudtes »Literaturs 

geihichtliches Merkiprüdlein in Berliner Mundarte 

hinzu. Won der gütigen Erlaubnis, es zu veröffentlichen, madıen 
wir mit herzlichem Danfe Gebrauch, weil an einer in jo Iuftiger 
Form gebotenen Belehrung nidt nur der wihbegierige Trage 

fteller aus Magdeburg-Neuftadt, ſondern jeder unfrer Lejer feine 
Freude haben wird. Es lautet: 

Nih Lävater heeßt et, Qavdter — 
Det week if vom Urjrofvater. 
Aberſt Növalis, nic Novälig, 
Weil böhmiſch und latein nich ejal is, 
Und Chämiifo, nid Chamiſſo — 
So betont Hladdradatih, und et is fo. 

Sprebfaal. 
Ratvarift und Patvarie, 

Patvar iit ein altes mabjariidyes Wort (ichon aus der erften 
Hälfte des 15. Jahrhunderts belegt), obwohl nicht echt= mabdjartic, 
ſonders aus dem Slaviſchen entlehnt, nämlich vom kirchenſlaviſchen 
potvorü Berleumdung. Patvar bedeutet ebenfalls »Berleum: 
dunge, dann aud) »Hader, Ymwifte. Davon eine lateiniihe Bil: 
dung patvaria »Mdvofatenfanzleie (ſchon im 17. Zahrkundert), 
die ebenfowohl im Lateiniichen wie im Madjariſchen üblich mar; 
davon wiederum patvarista lat. und madj. » Rechispraltifant«. 
Ach jehe eben, woher die von Bed angegebene Herleitung ftamınt. 
Franeiscus Molnär gab im Jahre 1762 eine Schrift herauf: 
Pat. varista Novitius cum Principali, de rebus politico-civili (fo') 
et statistica-moralibus in gratiam inelytae Juventutis Hunga- 
riene dialogice inductus, Da (5.) beit ed: Patvaria ... vel 
ab Hungarico patvar quod litem significat, condescendit vel 
ex pativaria compositum habetur; und (6.): Si vero ex pa- 
tivaria compositum est, hoe quoque non inusifata novitate 

. . ita varia quasi multiformia, ad consequendam virtutem 
luris studiosis pati, per Patvariam insinuatur, 

Graz. H. Shudardt. 

Kranffinn, 
Der Leiter der Landesheil- und Pilegeanitalt Udtipeinge in 

der Wltmarf, Dr. Konrad Alt, veröffentlicht joeben eine Meine 
Schrift, die dem Titel trägt: »Die familiäre Verpflegung der 
sranffinnigen.e Zur Erläuterung diejes ungewöhnlichen Ausdruds 
macht Alt in feinem Geleitiwort folgende Angaben: 

»In Belgien und Holland bezeidmet man die in ihrem Sinn 
und Sinnen franfen Menichen als ‚Krankfinnige‘. Darım er: 
ſchien es angebracht, namentlich mit Rüdficht auf die zahlreichen 
belgiihen und holländiſchen Songrekmitglieder, dieje ihnen ge 
läufge Benennung der Kranken zu wählen. Auch bei uns in 
Deutichland it in alten Zeiten biefes Wort in Brauch geweſen, 
das für jeden verſiändlich und doch nicht unzart befagt, daß der 
Betroffene ein Kranker ift und worin hauptfächlich jein Leiden 
ſich äußert. Der deutihe Sprachgebraud kennt und verwendet 
nod die Worte ‚blödfinnig‘ und ‚Ihwachfinnig‘, ‚tieffinnig‘, „irrt 
finnig‘, ‚wahnfinnig* und viele andere, aber die Sammelbezeid: 
nung ‚trankfinnig‘, die in früheren Zeiten gang und gäbe war, 
tft leider im * der Zeiten außer Brauch gefommen und nur bei 
unfren niederländiichen Sprachverwandten in allgemeiner Anwen- 
dung geblieben zur Bezeichnung der Kranfen, melde man in 
Deutichland unrichtig und ımjchön durchweg als „Yrre‘ benennt 
und damit für immer mit einem Kainszeichen ftempelt. So lange 
ſich eine befjere deutſche Bezeichnung nicht findet, jollte darum 
dem in Belgien und ben Niederlanden noch erhaltenen deutjchen 
un a auch bei uns das Heimatrecht wieder verliehen 
werden.« 
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Schwillſtige Häufung von Hauptwörtern in Verbindung 
mit dem farblofen, in der Amteſprache jo beliebten erfolgen, 

Man wird fi dieſem Wunſche nur anſchließen können. Für 
die Sprache des Arztes wie auch des he würde die Aufs 
nahme des genannten Wortes ſicherlich eine jhägbare Bereicherung 
bebeuten. 

Halle a.d. ©. Brof. C. Fräntel. 

Stodwerf. 
Der Brieftaiten der Septembernummer enthält eine —— 

ae den Begriff Stod — Teil eined Hauſes (Stodwerf). 
ig und größeren Klärung beizutragen, wären wohl fo 

Nusführungen in dem Erkenntniſſe des —— 
richte, IV. Senat, vom 20. Juni 1891 geeignet: 

»Der von dem Gericht&hef beftimmte ic Cacverftindige m 
ich Gutachten in folgenden Ausführungen abgegeben: 
Begriff Stodwert, als Gegenjag zu Beh, 1 ift — 
veraltet, Derfelbe lammt aus dem Mittelalter, wo e8 all 
gemein üblich war, über einem maffiven eichofie ein ober 
ur Geſchoſſe in Holzuerband — Stielwert oder Stodwerf 

errichten. Nachdem diefe Bauweiſe fait ga ganı nz; durch den 
38 Maſſivbau verdrängt iſt, erlennt der allgemeine 
Sprachgebrauch —— ſolche Unterſcheidung nicht mehr ar, viel- 
mehr wird ein Gebäude, weiches nur aus einem Erdgeſchoß 
oder aus einem ſolchen mit einem Stodwerf darüber bejteht, 
ganz allgemein als ein einftödiges oder zweiftödiges Haus bes 
eichnet. 

Der Gerichtshof Hat fich diefen Ausführungen nur ans 
ichließen fünnen.» 
Daß der allgemeine Sprachgebrauch fich in der von dem Sad): 
—— angegebenen Weiſe feſt entſchileden hat, wird von 
anderen Seiten bejtritten werden. Es dürfte von Wert fein zu 
ermitteln, ob und wie in - ———— Teilen des deutichen 
Spradhgebiets der u ch entihieden hat, oder ob 
* — —— t a fi Br nach einer beitimmten 

ung neig 
an bei Danzig. R. Schildt. 

das viermal nacheinander gebraucht wird. 

Nach dem Handelsgeſetzbuch hat die an die Direktion«. 

Unſchön ⸗direkt 

Aktiengeſellſchaft einen Vorſtand. 

202) ⸗»3Ich muß zugeben, 

dal; Geichäftslofigkeit mich dazu 
trieb, mit einer Heinen 

Schlupp, die meinem Vater 
gehört, die Fahrt von Sylt hiers 
ber (nad) Helgoland) gemadt 

zu haben.e (Mus Th. Mügge, 
Der Bogt von Sylt ©. 12 

(Reclam), mitgeteilt von Prof. 
Dr. Sprenger in Northeim.) 

202) Ic muß geftehen, daß 
mich Gejchäftslofigkeit dazu ge 
trieben Hat, mit einer Heinen 

SchaluppelSchluppe), die meinem 

Vater gehört, die Fahrt von 
Sylt Hierher zu machen. 

Der Berf. wollte offenbar ausdrüden, dak die Fahrt auch 

wirklich gemacht worden fei; aber die Verbindung »trieb mid, 

— gemacht zu haben« iſt unmöglich. 

203) »Obgleid ber für den 
Bwed gemietete Saal 8000 Per⸗ 
fonen fafien joll, wird derjelbe 

niht genügen, aud mir 

einen Teil der Zuhörer aufs 

nehmen zu fönnene (Aus 

einer Kafjeler Zeitung, mitgeteilt 
von Direltor Dr. Lohmeyer in 

Kafiel.) 

203) Obgleich der für den 

Bwed gemietete Saal 8000 Pers 
fonen fafjen foll, wird er doch 

nicht genügen, ſämtliche Zu— 

hörer aufzunehmen. Der: — 

wird er doch nur einen Zeil ber 
Zuhörer aufnehmen fönnen. 

In meiner Jugend hörte ich in meiner Heimat, der badifchen 
Biel, öfters bie ——— Redensart: »Er ſpricht —A 

die Kuh ſpani ſch· Der Sinn ift Mar: er fpricht ebenjos 
ſiſch wie eine Kuh ſpaniſch Iprechen fann. Im Fran 

zu findet ſich belanntlich diefe Redensart auch, nur mit einer 
feinen Abweichung: Il Es frangais comme une vache es- 
agnole — er ſpricht franzöfiih wie eine fpanifhe Kuh. In 

bie er Form iſt bie Sevendant ziemlich finnlos, und man möchte 
vermuten, daß fie früher lautete; comme une vache espagnol. 
Es wäre von Wert zu wiſſen, ob diefe Redensart, die ich nur in 
der —— hörte und die wohl aus Frankreich ftammt, auch in 
anderen beutfchen Ländern vorkommt. 

BabensBaden. 

Sur Schärfung des Sprachgefübls. 

Haape. 

Miſchung zweier Wendungen: »er genügt nicht, ſämt— 
liche Zuhörer aufzunchmene oder »er kann nur einen 

Teil... aufnehmen« Gin ähnlicher Fehler in der Gartens 

laube 1900 ©. 714: »Dicht gebrängt ftand bie Menge im 

ſtreiſe. Die Stadtjergeanten hielten die Zufahrt faum ohne 
Mühe frei.e Gemiſcht aus: »konnten faum frei Halten 
und »hielten nicht ohne Mühe freie. Dr. Lohmeyer vers 

weift auf die in Kafjel übliche Redensart achtpafſen, ver- 

mifcht aus »achtgeben« und »aufpafjen«, und auf den Sag 

einer Berliner Beitung: »Der pommerfche Junker hat... . eine 
Geichmeidigkeit an den Tag gelegt, die bei der Bevölferung 
ſchließlich ganz feinen nordifchen Herfprung vergefien machte. 
Herſprung gemifcht aus Herkunft und Urfprung. 

201) »Erfolgt nicht fpätes 
ſtens ... eine jchriftliche Küns 

digung, jo verlängert ſich der 
Verſiche rungsvertrag ſtillſchwei⸗ 
gend..., bis eine Kündigung 
rechtzeitig erfolgt ift. Die Feſt⸗ 
jtelung der Prämie erfolgt 
gemäh $3. Die Kündigung 
hat durch eingejchriebenen Brief 

zu erfolgen und muß jeitens 

des Berjiherungsnehmers 
direlt an die Direltion ge 
richtet fein; andere Perjonen 

find zur Entgegennahme ber 
Kündigung nicht beredhtigt.« 

(Aus den Bedingungen einer 
Haftpflichtverficherungs » Aftien- 
gejellichaft, mitget.von®. Blobel 
in Wilmersdorf.) 

201) Wird der Verſicherungs⸗ 

vertrag nicht fpäteftens . . . 

ſchriftlich gelündigt, fo verlän: 
gert er ſich ſtillſchweigend bis 

zu eimer rechtzeitigen Sründigung. 
Der Beitrag (Prämie) wird nad) 

33 feftgefeßt. Man hat durd) 

eingeichriebenen Brief zu kündis 

gen und fih damit unmittelbar 
an den Bejellichaftsvorstand zu 

wenden; andere Berfonen find 

nicht berechtigt, die Kündigung 
entgegenzunehmen. 

204) »Georg v. Karlowig, 
eine von den rechten Hän= 

den Moripens, hatte ſchon 

lange jein Mugenmerf darauf 
gerichtet —.« (Aus einem Aufs 
ja über die Fürſtenſchule zu 

Grimma im Dresdner Anzeiger 
vom 20. September 1900.) 

204) Georg von Garlowig, 

die rechte Hand des Herzogs 
Morig — oder: einer von den 

vertrauten Ratgebern des Her: 
zogs Morig — 

Falfcher Gebrauch der bildlihen Nedensart »die rechte 

Hand jemandes jein«. Auch ein Herzog hat mur eine Rechte. 
Der Wesfall Morigens, der in der Volfsjprache noch leben⸗ 

dig iſt, erſcheint jet als veraltet. 

Geprüft von dem Herren Behaghel, Brenner, Erbe, Heinpe, 
Khull, Lohmeyer, Lyon, Matthias, Pietſch, Prefiel, Saalfeld, 
Scheffler, Seemüller, Wappenhans. 

Bemerkungen über die vorftehenden Säge, Beiträge u. a. bittet 
man einzujenden an Profefior Dr. Dunger in Dresden-A., 
Schnorrſtraße 3. 
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Bügerfhau. 
DOthmar Prafhal, Im Bannkreis der neuen Recht— 

jhreibung. (Sonderabdrud aus der Pädagog. Zeitſchrift, Jahr: 
gang 35.) Graz 1902, 

Ein mit der neuen Nechtichreibung Unzufriedener ergreift hier 
das Wort gegen die Berliner Konferenz und gegen die deutſchen 
Lautforiher. Seine Abhandlung iſt ein recht eigentlimliches Ge— 
mifch richtiger Erfenntnis und willfürliher Erfin . Wenn er 
3. B. behauptet, das i in ritt fei genau fo lang wie das ife) in 
riet, daß es ganz und gar unmög ich fei, in ritt oder riet das i 
ebenfolang zu fpredjen wie in Ried, wenn er jagt, die Dauer 
eines Selbjtlauter® hänge vom vorausgehenden Mitlauter ab, 
wir fprächen, »wenn wir das a in kab dehnen wollen, tatfächlic) 
nicht kab, fondern k’abe, wenn er findet, nad) anlautendem p 
äbe e8 natürlicherweije feinen »weichen Muslauf«, jo daß Pudel 
uönahme jet, wenn er behauptet, ä könne nicht von e getrennt 

werden, ba in feiner Sinienfigur ä feinen Plaß hat, dab die 
Ausſprache oi »phyfifalifch« unmöglich jei — — jo wird man es 
jaft für ein Verſehen halten müfjen, wenn der Verfafler einmal 
etwas Brauchbares vorbringt. Alles hat feine Zeit, auch Phans 
tafieren; aber wo Beobachtung möglidy und * iſt, muß die 
Phantaſie ſich im Hintergrunde halten; jedenfalls iſt Wiſſen und 
Verſtehen notwendiger. Da es dem Verfafier hieran gar ſehr 
fehlt, jo konnte er nichts Gutes zuftande bringen, und es ift nur 
zu beflagen, daß P. höchſt wahriceinlih manchem Leſer ber 
Päbdagogſchen Zeitſchriſft den Kopf verdreht ober wenigſtens 
ſchwindlig gemadt hat. Brenner. 

Schöninghs Tertausgaben alter und neuer Schrift: 
fteller. Herausgegeben von Dr. Funke und Dr. Shmißs 

Mancy. Baberborn 1903, 

Von diefer neuen Sammlung liegen folgende adıt Bändchen 
vor: Zejjing, Emilia Galotti, Nathan; Goethe, Göß; Schiller, 
Maria Stuart, Braut von Meffina, Ausgewählte Gedichte; Brill: 
parzer, Sappho; Shalejpeare, König Lear. Sämtliche Aus— 
aben, in der neuen Rechtſchreibung gebruct, zeichnen ſich durch 
ute —— und billigen Preis (30 und Bi.) aus. Jedes 
erf iſt mit eimer kurzen Einleitung und am Schluſſe mit den 

notwendigiten erflärenden Anmerkungen verjehen. Anſtößige 
Stellen, wie in den Äußerungen Liebetrauts im Götz, Ebmunds 
im Lear, find mit Nüdfiht auf die Schule entfernt. Die Aus— 
wahl aus Schillers Gedichten (1., 2., 3. Periode) ift reichlich und 
die Anordnung im allgemeinen anetnäbig; nur hätte das Ber: 
—— bier unb da wohl noch mehr aneinander gerückt werden 
können. 

Deutjhe mundartlihe Dichtungen. Für den Scul- 

gebrauch herausgegeben von Dr. Wilhelm Kahl, Seminarbireltor 
in Pfalzburg i. Lothr. Mit einer Karte. Leipzig, Freytag. 201 ©. 
3. Preis geb, 2.4. 

Nach einer erdkundlichen und literargeſchichtlichen Einleitung 
wird eine reiche Auswahl mundartlicher Dichtungen von Simon 
Dad) und Lauremberg bis zu Stelzhamer mitgeteilt, Der Lehrer 
lann hieraus nad) eigner Wahl Stüde entnehmen als 
Proben für die Schüler. Einige Landſchaften und Dichter hätten 
wohl noch Berüdfichtigung finden follen, jo: Oſtfriesland (Foole, 
Hoiſſen, Müller), Brandenburg (Bornemann), Bommern (Megom 
u. a.). Der Raum dafür wäre durch Weglaſſung entbehrlicher 
Stüde aus andem Landſchaften leicht zu gewinnen geweſen. Dahin 
rechne ich z. B. Abel, Überfegung von Virgils Efloge 9, Voß, 
De Beldhapers, Adolf (warım Adolph?) Stöber, Die Ill (Nad: 
ahmung des Hebelihen »Die Wiefe«). 

Für den Schüler ift dad Buch, da man auf die munbart- 
liche Dichtung im Unterrichte doch nur Der Stunden verwenden 
fann, zu teuer. Es könnte aber daraus durch Ausſcheldung jo 
mandes Unbedeutenden ohne Schwierigteit ein Büchlein fir 50 

) Rührend ift, wie er S. 41 erklärt, daß er feljenfejt davon 
überzeugt jei, .... friesen heiße eigentlid ver-isen — ver=eijen. 
Ebenſogut könnte er feljenfeft davon überzeugt fein, dab der 
—— Vollmond von Gold ſei und ſpäter ſich in Silber 
wandle. 
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bis 60 Pf. hergeſtellt werden. In dieſem würbe man dann gem 
außer einem ottfriefiichen Gedichte wohl noch das ſchöne »Schruyzer 
Heimmweh« von Wyß (Herz, mys Herz, warum jo Irurig?«) 
jehen, ferner ftatt des matten »Wo Swynegel un Haſſ inne Wett 
lopen« von Sl. Groth lieber das Urmärchen von Theod. v. Kobbe 
(bei pain und bei Grimm). Die Anorbnung wäre für den 
Schüler am zwedmäßigften örtlich, nad) ben drei Hauptabteilungen: 
Oberdeutih, Mitteldeutich, Niederdeutich (wie in Regenhardis 
großem breibändigem Werte). 

Die BWorterflärungen in Kahls Buche könnten bier und da 
etwas reichlicher fein. Much find mir, befonders in den nieder: 
deutihen Stüden, manche jtörende Drudfehler aufgejtoßen, ſo 
©. 5: »Gott beteete (ſtatt: betert mög’ es befiem), ©. 11: 
supftehne (upjtahn, Reim auf »gahne«), ©. 12: »woär unier 
eenen« (voär —), ©. 14: »Boan« (Boom), — Anm. 3: »Ing« 
(lüg), S. 152: »Holte (Hot). 

Stolp. U. Heinpe. 

Der Uhrmacher am Werktiſch von Wilhelm Schulß 
Berlin, Verlag der deutſchen Uhrmacherzeitung. 1902. 5,50 .4. 

Daß diefes Bud) mit großer Sahlenntnid und Gründlichleit 
bearbeitet ift, geht mehr die Fachgenoſſen des Verfaſſers an. Für 
uns kommt dagegen in Betracht, daß es auch in gutem, angenehm 
zu leſendem Deutſch geichrieben ift. Klare Gedantenfolge und 
einfacher, überfichtlicher Sapbau zeichnen es gegenüber ber Ehreib: 
weile unjrer meiften Fachſchriftſteller vorteilhaft aus. Einige bier 
und da noch vorhandene Heine Unebenheiten werden ſich in einer 
neuen Auflage leicht befeitigen lafien. So z. B. ber Gebrauch 
von ber=, bie= und dasſelbe für er, fie, ed. In manden fällen 
find biefe Wörter überhaupt entbehrlih. Wir würden beilpield 
weile jtatt »beim Gebrauch der Polierfeile ift diefelbe mit en 
flühfigen Ol zu benepen« lieber fagen: »Beim Gebrauch fit die 
= ierfeile ujw.« Won leicht zu erjegenden ffremdwörtern ift das 

uch ziemlich frei; verichiedene franzöſiſche —— lehnt 
es ausdrüdlih ab. Der ohne Zweifel ſprachlich jehr te Bers 
faffer ift lange Jahre Uhrmacher geweſen und jet Xeiter ber 
Deutichen Uhrmacerzeitung. Der richtige Mann am richtigen 
Plage, wie uns ſcheint. Bir dürfen von feinem Wirken in diejer 
Stellung aud für unjre Beftrebungen Nupen erhoffen. 

Verdeutſchungsbücher des Allg. D. Sprachv. VII Die 
Schule Verdeutſchung der hauptjächlichften entbehrlichen fyremd- 

wörter der Schuljprache, bearbeitet von Dr. Karl Scheffler, 
Gymnaſialoberlehrer in Braunichweig. 21.— 24. Taujend. Zweile, 
verbejjerte und vermehrte Auflage, Preis 60 Bf. Berlin, Verlag 

des Allgemeinen Deutſchen Spradwereins, 1903. 
Obgleich die vor fieben Jahren erſchienene erjte Auflage der 

Schulverdeutihungen in der Zahl von 20000 Abzügen gedrudt 
worden iſt, hat ſich dod) erfreulicherweife bereits eine zweite Auf 
lage nötig gemadjt. Der Bearbeiter des Heftes, Oberlehrer Dr. 
Karl Scheffler, hat ſich mit gewohnter Umficht und Gründlichleit 
diejer Arbeit unterzogen, er hat gewifienhaft alle neuen Bor: 
ſchläge geprüft und zahfreiche neue —— die ins Webiet 
der Schule fallen, aufgenommen, fo daß die ziveite Auflage 
12 Seiten mehr enthält als die erite. Die Grundſätze der Ber 
arbeitung find diefelben geblieben. Nicht Verdeutfchung um jeden 
Preis! Wörter wie Tenuis, Media, Nipirata find nicht auf 
enommen, weil für fie noch fein gemügender Erfag aufgefunden 

it; ebenfo Elegie, Idyll, Kriftall, Figur u.ä. Wo mehrere 
Verdeutſchungen vorliegen, zicht er das Üblie vor, wenn «6 
finngemäh fit; fo Hauptwort für Subftantiv, Beitwort für Ver— 
bum, Geſchiechtswort für Artikel. Vielfach werden verjchiedene 
Berdeutihungsvorichläge gemacht, aus denen ſich jeder nad) feinem 
Geſchmade das ihm Zufagende auswählen fann. Bon Anderungen 
gegenüber der eriten Auſlage erwähne id) die Verdeutſchung von 
Deflination und Berfettum Während früher Deklination 
durch Abwandlung, Fallbiegung verdeutſcht war, lefen wir jeht 
»Umendung, Falbeugung, Falbiegunge. Scheffler will offen: 
bar die drei Begriffe Flexion, Konjugation, Deklination genau 
unterfchieden wifien. Beugung oder Biegung beichränkt er auf 
Flexion, für die beiden anderen et dr verwendet er jeßt die in 
der preubiichen Bolfsichule bereit eingeführten —— 
Abwandlung und Imendung. Perſektum war in der erſten 
Auflage wenig glüclic) durch »(eintache) Bergangenheit« verbeuticht, 
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Imperfeltum durch » Mitvergangenheite, Plusquamperfektum durch 
»Borvergangenheite. Sept gibt Schefiler »Bergangenheit« als 
Überjegung für Imperjektum umd verdeuticht Berfeftum mit Bor- 
— entſprechend der Vorvergangenheit (Plusquamper⸗ 

eftum). 
Bei der Muflerung des Wörterverzeichnifjes fiel mir auf, wie 

wenig berechtigt der oft gehörte Einwand gegen die Spradjreini- 
ung ift, dab die Fremdwörter kürzer und bezeichnender 
ien als ihre deutſchen Erſatzwörter. Man vergleiche folgende 

fleine Zufammenftelung, die id) mir bei der Durchſicht unfres 
Blichleins gemacht habe: Aktuelle (potentielle) Energie — leben: 
dige (fhlummernde) Kraft, erotematiih — fragend, genealogifche 
Tabelle = Stammtajel, geographiiches Kabinett — Kartenzimmer, 
gnomiſcher Dichter — Spruchdichter, gumnaftifche Übungen — 
Tumübungen, horizontale (vertifale) Brojettion = Grundriß (Auf⸗ 
ri), —— Karte = Flußtarie, fomprimierte Luft — 
Prehluft, Korrigendenanftalt — Rettungshaus, Longitudinals 
ſchwingung — Längsſchwingung, WMaturitäts= (Mbiturienten=) 
Eramen — Reifeprüfung, ———— Obſerwatorium — Wet: 
terwarte, Projeftionsapparat = Bildwerfer (vgl. Scheinwerfer), 
Radius vector — feitftrahl, Revacchnationsatteft — Wiebers 
impfichein, testimonium egestatis — Bebürftigleitäzeugnis, Trans: 
verſalſchwingung = Querſchwingung, Undulationstheorie= Wellen⸗ 
lehre, Valediknonsaktus — Entlafjungsfeier, ZJentrifugalkraft — 
Schwungkraft u. a. 

Und was für wunderbare Wörter werden zuweilen nod ges 
braucht, mit denen auch der ſprachlich Gebildete nichts —— 
weiß. Was iſt eine Negleltentabelle? Kein Kenner des La— 
teiniſchen wird auf den Gedanken kommen, daß es eine Verſäum— 
nislifte (Abſententabelle) bezeichnet. Daß Silentium Still: 
ſchweigen bedeutet, weiß ſchon der kleine Lateinſchüler; aber wer 
ſoll ahnen, daß man in manchen Gegenden darunter eine Arbeits: 
ftunde veriteht? Eine Reparatursprüfung ift nicht eima, 
wie man denken follte, die Prüfung irgend welcher Ausbeſſerung, 
fondern eine Ergänzungsprüfung. In Öfterreich, wo dieſes Wort 
gebraucht wird, nennt man das & reibgeft eine Theke, die Stelle 
eines Hilfslehrer eine Supplentur. Anderwärts fagt man 
Bönale für Strafarbeit, Brolofo für eine Klafjenarbeit, durch 
die der Klafienplag beftimmt wird, Nefpirium für die Pauſe 
oder Zwiſchenſtunde, in ber die Schüler Atem ichöpfen (refpirieren) 
fönnen — eine abicdeuliche eg ° die an das häßliche 
Abiturium (Reifeprüfung) erinnert, Auch die Vieldeutig— 
feit ber Fremdwörter tritt uns häufig entgegen. Was ift ein 
Hebdomadar? Es fann ein Auffichtslehrer fein, der den Wochen- 
dienst hat; aber auch eine Wochenarbeit. Was bedeutet Beriode? 
Zeitabſchnitt, Zeitraum, Zeitalter, Entwidlungsſtuſe, aud) bloß Zeit 
(3. B. Blüte); Sapgefüge; (Stellens) Wiederholung (Mathem.); 
Überjegung ins Deutihe (Württemberg). 

An dem Vorwort zur zweiten Auflage richtet der Bearbeiter 
an alle Amtsgenoſſen und befonders an die, welche dem Sprach⸗ 
verein jern ftehen, die herzliche Bitte, »in den Vorjchlägen diefes 
Heftes nicht blinde Berdeuiſchungswut zu fehen, jondern Achtung 
vor ber Mutterjprache und das Bewuhtfein von der hohen Pilicht 
der Lehrer, ihre Zöglinge zur Pflege einer reinen deutjchen Sprache 
anzubalten und jelbjt mit einem guten Beifpiele voranzugehen «. 
Er ichließt mit den ——— Worten: »Möchte doch in 
alten Beteiligten die Überzeugung recht lebendig werden, daß es 
eine Ehrenpflicht des deutfchen Lehrers ift, die reichen, aber viel: 
fach) mißachteten oder unbeadhteten Schäße der Mutterſprache zu 
heben und zu verwerten!« SFedenfalls ift jein Verdeutſchungsbuch 
Be diefen Zweck ein ficherer Führer und vertrauenämürdiger 

erater. 

Dresden. Hermann Dunger. 

Friedrih Bauer, Grundzüge der neuhochdeutſchen 

Grammatif jür höhere -Bildungdanftalten und zur 

Selbſtbelehrung jür Gebildete. Vierundzwanzigſte (der 
neuen Folge fiebente) Auflage, bearbeitet von Dr. Konrad Duden. 

Münden, Bed, 1900. Preis geh. 2.#, in Leinwand geb. 2,40 .#. 

Ein Buch, das 24 Auflagen erlebt hat, bedarf faum noch 
anderweitiger Empfehlung. Es fei deshalb hier nur darauf in 
Kürze Hingewiefen, daß der jehige Bearbeiter bemüht gemeien 
iſt, und zwar, wie eine Durchmujterung ergibt, mit beftem Er- 
folg, >das Buch in allen Beziehungen auf der Höhe zu erhalten«. 
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Beſonders ausführlid, ift bie Wortbilbung behandelt, und hierin 
befteht ein Vorzug dieſer Sprachlehre vor vielen anderen. Die 
Saplehre ijt dr Sapbilder veranſchaulicht. Much wird in 
einem Anhang von 25 Seiten unter Zurüdgehen auf das Alt: 
beutjche ein tiefere® Verjtändnis der deutſchen Sprache angebahnt. 

Dem Hauptwerk ift (mit bejonderer Seitenzählung) noch ein 
umfangreicher Anbang »Die deutfche Rechtichreibung nach den für 
Deutfeland., Öfterreih und die Schweiz gültigen Regelne bei— 
egeben. Diefer enthält eine ausführliche Überfiht der Recht: 

fhreibe: Regeln, eine »Jnterpunftionslehre« und ein 34 Geiten 
umfafjendes Wörterverzeichnis. 

Im einzelnen folgende Bemerkungen: Es ift erfreulich, dab 
Duden die Formen ſchmilzeſt, iffeit uim. als die edleren und 
bie verfürzten (man kann auch jagen: verſtümmelten) du ſchmilzt, 
ißt uſw. al8 der Sprache des gemeinen Lebens angehörig bezeichnet 
(S. 61). Dagegen ift die Behauptung (5.2): — »&o entitanden 
die romanijhen Spradien. Rein germanifch blieb nur Deutjch- 
land, ne oh und Standinavien« wohl nicht aufrecht zu halten. 
Das Englifche ift ja doch eine Miſchſprache, in welder Angel: 
fächfiich den Aufzug und Altfranzöfiih den Einfchlag des Ger 
webes bildet. Die mangelhafte amtliche Regel über die Bezeich— 
nung bes Genetivs durd das Hälden, 3. B. Voß', Steffens’ 
Werte, hätte, wie Erbe in feinem »Wörterbuch der deuiſchen Rechts 
ſchreibung · ©. XVI getan, dahin ergänzt werben follen (auf S. 35), 
dab dies nur für vorangejtellten Genetiv gilt, wo Voß’, 
Steffens’ eben wegen ber Stellung als Genetiv empfunden werden, 
nicht aber für den nachfolgenden, der vielmehr auf andere Weife 
ausgedrüdt werden muB. (S. das Genauere in meinem Sprad)- 
bort S. 285.) Die längft veralteten formen meidete, ſcheidete, 
rüfft, rüft (S.67f.) brauchten wohl nicht erwähnt zu werden, 
auch nicht die Fügung: »Was Hilft mich das?« (S. 150). Die 
»Inverfion«e nad und bezeichnet Duden felbjt als unangemejjen 
(S. 212), meint aber doc, daß man einen Unterſchied made, 
indem man diefe Umjtellung nur für geftattet halte, wenn die 
beiden durd) »und« verbundenen Säge in einem logiihen Ver— 
hältnis zu einander ftehen, z. B. »Wir nehmen an, daß du nicht 
aus böjem Willen gefehlt Haft, und (daher) wollen wir hoffen, 
dag —«. Bon einer ſolchen Unterſcheidung habe ich nichts be- 
merkt; vielmehr wird in den Stilarten, wo dieſe Umftellung ihr 
Weſen treibt, namentlich in dem Stanzlei= und Gejchäftäftil, unters 
ſchiedslos immer und überall umgeftellt. Und glaubt denn Verf., 
daß es gelingen werde, in einer Zeit, wo felbit alte wohlberech 
tigte Regeln ind Schwanfen geraten, eine neue Nachdenken erfor 
dernde Untericheidung einzuführen umd feftzubalten? Das ift bei 
der Schnellichreiberei unjrer Tage doc nicht zu erwarten. Darum 
iſt dad einzig Natjame, dieſe Fügung von vornherein fernzuhalten. 

Dr. Karl Krauſes Deutijhe Grammatif für Auslän- 
ber. Auszug für Schüler, bearbeitet von Dr, Karl Nerger. 
Zweite verbefjerte Auflage. Breslau, Kern, 1902, VIII und 
2008. 8. 

Kraufes »Deutiche Grammalik« ift ein Lehrbuch »für den 
gleichzeitigen Unterricht von Schülern verjciedener Nationalität, 
welches zugleich wiſſenſchaftlichen und praftiichen Anſorderungen 
genügen foll, ohne die Grenzen eines Leitfadens zu überfchreiten.« 
Aus diefem ſeit drei Kahrzehnten eingebürgerten Schulbuche hat 
Nerger in kürzerer Faſſung einen Leitfaden Hr Schüler hergeftellt, 
der num auch jchon (nad vier Fahren) in zweiter Auflage vor— 
liegt. Und das Buch verdient diefen Erfolg. Denn die Regeln 
find bündig und klar, dazu mit Beilpielen reichlich ansgeftattet. 
Sie find überdies, um bejjer hervorzutreten, mit lateinischen Buch- 
ftaben gedruct, während der zu erlemende deutfhe Sprachſtoff 
jelbft in deuticher Schrift ericheint. Das Ganze iſt den Bebiürf- 
nifjen der Ausländer angepaßt. Aber auch viele Deutiche, jelbit 
Scriftjteller, fünnten aus dem Buche noch manches lernen, 3. B., 
um nur eind anzuführen, ben richtigen Gebrauch von nachdem 
(nicht mit dem Imperſelt und nicht begründend jlatt: weil, ba). 

Im einzelnen merfe ich —— an: S.21 Läger nur für 
Warenlager im Kaufmanneitil. — ©. 31, Bem. 1 Apoſtroph 
zur Bezeichnung des Genetivs der Eigennamen ſ. meine hierauf 
bezüglie Bemerkung über die Bauerjche Grammatif. — ©. 44 
heitrem: bejjer heiterm. — S. 102 ſchinden nad) binden: ſchand 
findet fich nicht mehr, eher jhund. — S. 115 liegen nur jüb- 
deutſch mit fein abgewandelt. — S. 116 rufen jeßt nur ftarfformig. 

Stolp. N. Heinge. 
3* 
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Zeitungsſchau. 

Aufſähe in Zeitungen und Zeitſchriften. 

Mehr deutih! Bon Ludwig Braun. — Kölnische Big. 
vom 23, Dezember 1902. 

Der Aufja geht von der vielfach gehörten —— aus, 
es gebe eine Anzahl »Weltwörter«, deren Berdeutihung darum 
nicht zu —— fei, weil dann der Weltverlehr erſchwert würde. 
Keuchtet man ihmen aber etwas genauer in das Geſicht, jo zeigt 
fih, daß viele von ihnen in den verſchiedenen Sprachen oft ganz 
verjchiedene Bedeutung haben, alfo den Verfehr nicht nur nicht 
erleichtern, fondern geradezu erſchweren. Perron bezeichnet im 
Deutfchen Bahnfteig (frz. quai), im Franzöſiſchen Freitreppe; 
2 im Deutichen Wagenabteil (frz. compartiment), im Frz. 
Halbtutſche; Billeteur bei uns den Schalterbeamten (frz. etwa 
employe au guichet), im Fiz. den Matrofen, der den Sold zur 
Verteilung an mehrere Kameraden erhält. hnlic verhält es 
ſich mit den Ausdrüden Garderobe, Lorgnette, Parkett, Paletot, 
Parterre, Gardine, Rouleau, Jaloufie, Gouvernante u. a. 

Der »Peſſimismus« in der Spradentwidlung. 

Bon Friedrih Schroeder. — Deutſche Welt (Beilage der 
Deutfchen Zeitung) Nr. 6. vom 9.—23. November 1902. 

Schroeder wandelt auf denjelben Bahnen wie Weife (Unſere 
Mutterfprahe 4. Aufl. S. 2225.) und Martin (Zur Geſchichte 
der beutichen Sprade. Wiſſenſchafiliche Beihefte zur Zeitichrift bes 
N. D. Spr. 21 ©. 2ff.), indem er die Worte zujammenjtellt, 
die im Laufe der Zeiten eine er eg erjahren 
haben, wie Magd (uriprünglid Jungfrau), ſchlecht (ichlicht), ein- 
fältig (einfach), albern (alwaere, ganz wahr) u. v. a. Dak mar 
dieje Erjcheinung nicht auf eine Neigung der Sprache, ſchwarz 
zu ſehen. oder darauf zurüdführen darf, daß unfer Geſchlecht 
etwa griesgrämlicher dächte, als unjere Vorjahren, geht ſchon 
daraus hervor, daß den Beilpielen von Bedeutungsverſchlechterung 
eine ganze Reihe von Wörtern gegenüberjteht, die eine Be— 
deutungserhöhung bezeichnen. Zu ihnen en Minifter (eigent- 
lich Diener), Tugend (Tüchtigkett), Schalt (böjer Knecht) u. a. 

Eifenberg SM. Mar Erbe. 

Bismard und die Fremdwörter. Bon Eduard Engel, 
— Interhaltungsbeilage zur Täglichen Rundſchau vom 1. April 

1903. 
Um dem Einwurf zu begegnen, den die Gegner der Sprach— 

reinigung unferen Bejtrebungen entgegengehalten haben, Bismard 
babe weit mehr Fremdwörter —2 als ſelbſt durch das Be⸗ 
dürfnis nad) dem treffendſten Ausdruck verſtändlich und entſchuld⸗ 
bar ſei, weiſt Engel nach, daß Bismards Fremdwörterei ſich auf 
die Gelegenheiten bejchränft hat, bei denen die Vermeidung der 
überfommenen Berufsſprache geradezu geziert geflungen hätte. 
Aber jelbjt in ſolchen Fällen if feine Sprad)e unvergleihlicd reiner 
als die aller deutſchen Staatsmänner neben ihm und furz vor 
ihm. Dagegen in allen großen og wen feiner und ber 
deutichen Geichichte hat Bismard den buntlappigen Flittermantel 
frembwörtelnder Diplomatenfpradhe weit von fi geworfen und 
hat zu und Deutfchen wie zu den fremden ein fo reines Deutich 
gelprodien und geichrieben, daß jich ein jeder für dem reinen 

utſchen Sprachgebrauch ihn zum Mufter nehmen kann. 

Die Fremdwörterſucht der Deutſchen. Bon Konrad 
Ettel. — Gablonzer Tagblatt vom 15. März 1903. 

x ferniger und eindringlicher Weiſe zieht Ettel gegen bie 
70000 Fremdwörter, joweit fie nicht Schul» und Fachausdrücke find 
oder dazu-dienen, Unſchönes zu verichleiern, = Felde. Da bei 
jeinem Kampfe gegen die Fremdwörterſucht, für die er vor allem 
die menichliche elteit verantwortlich macht, aud der Humor 
nicht zu —— zeige folgende Probe einer gereimten Muſter⸗ 
farte der gebräuchlichſien Wörter auf -ieren: 

Wer fi) gereizt fühlt, ift piquiert, 
Wer einfach jtumpf ift, iſt blafiert, 
Wer dumm, beſchränkt iſt, iſt bormiert, 
Und wer da fpottet, fi) moquiert uf. 

Oder die Aufzählung einer Reihe von Worten, die diejenigen ges 
brauchen, die auf »befiere« Bildung Anjpruch erheben, und die 
mit dem Reimen beginnt; 
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Ein »befier« Gebildeter 
Macht nicht den Hof, er madıt die our, 
Statt Weg und Keife eine Tour, 
Statt Aufenthalt, nimmt er Sejour, 
Anftatt zurüd, geht er retour. 

Der Aufiap jchließt mit der eg A die Schriftjteller, 
bie Sprache rein zu Halten, und erklärt das Beftreben, für bie 
möglichite Reinheit der Sprache einzutreten, für eine Sache des 
ſprachlichen Anftandes. 

Ein noch unbefteuerter Luxus. Bon E. F. — Hlein 

Preſſe in Frankfurt (Main) vom 29. März 1903. . 

Der Berfafjer bekämpft die auch in Frankfurt zu Tage Iretende 
Sudt der Kaufleute, Geichäfts- und Warenjdjilder in fremder 
Sprade zu führen und damit vielleicht einem vom Hundert Aus: 
länder entgegenzulommen, während 99 vom Hundert Einheimijce 
mit der fremden Sprache geäitt werben. Sein engliihes Geſchäft 
wirb ſich die Selbfterniedrigung zu ſchulden fommen lafjen, mur 
deutſche Geſchäftsſchilder anzubringen. 

Volksetymologie in rheiniſchen Ortsnamen. Bon 

J. Leithäuſer in Barmen. — Sonntagsblätter der Barmer 
Zeitung Nr. 251, 257 und 263 vom Jahre 1902. 

Viele Ortönamen, die heutzutage ein ganz deutſches Ausſehen 
tragen, haben wir von fremden Völlern übernommen und uns 
mundgerecht gemadjt. Bejonders finden ſich ſolche in den Rheins 
landen, wo und Kelten und Römer in der Befiedelung voraus- 
gingen. So find feltifchen Urfprungs viele Namen auf -ach und 
zich, wie Kreuznach (von acon, das bie Zugehörigkeit eines Ortes 
zu einer Perſon bedeutet) —, mährend allerdings andere :adıs 
umd »ich® unter Verluft des anlautenden »b« von deutſchem 
bach (Rodemih von Rodenbach) oder =berg (Hommerich aus 
Homberg mit Einfchtebung eines »t«) berfommen. — Ferner 
bie auf magen, wie Remagen (magus — feld), die auf »fuß, wie 
Lamsfuß (vis == fließen), und bie mit loef, wie Loewenburg 
(laoo = Wafjer). Ebenjowenig erfennt man dem rümijchen Ur— 
fprung in den Namen: freien (fraxinetum — Ejchenhain), 
Pfingitbach (vinca — Immergrün), Paſch (pascaum — Weide), 
—— (pomarium = Obſtgarten) und Weibern (vivarium — 

eiher). — Anderfeits find freilich einige echt deutiche Ortsnamen 
iretimlicherweife an römijhe Namen angelnüpft worden, jo ber 
Benusberg bei Bonn (venn == Sumpfgelände) und der Nero: 
berg bei Wiesbaden aus Ehräberg durch Verjchmelzung mit dem 
vorangehenden Artikel. 

Germanifhes Spradgut in fremdem Gewande — 

Kölniſche Zeitung vom 21. Dezember 1902. _ 

Manche Wörter, die einſt in die fremde gez und bort 
umgewandelt waren, find jpäter in fremder Ge in bie alte 
Heimat zurüdgelehrt und dort ala ze angejchen und auis 
genommen worden. Germaniſche Stammmwurzeln jteden z. B. in 
den Wörtern refirieren (gem. ter, uhd. zerren), equipieren (ein 
Schiff [skip] ausrüften) und logieren (von Laube), Auch das 

ort Zebra, worunter die Bortugiefen allgemein Vieh verſtehen, 
und womit fie bann das afrifanische Tigerpferd benannten, ftammt 
von einem deutichen Worte (ahd. zäbar — Opfertier), bad uns 
nod in —— vorliegt. Die germaniſche Wurzel bot (ſtoßen, 
ſchlagen), die in Amboß vorliegt und als but und bouton ind 
Ftanzöſiſche eingedrungen it, hat aud) den Botokuden den 
Namen gegeben nad den —* (portugiefifch batoque = Fah- 
fpund), mit denen diefe Ohr und Unterlippen durchbobrten. Ander⸗ 
feits iſt das italienifche Wort bozza, das von derſelben Wurzel 
ftammt und herausgetriebene Arbeit bedeutet, ald Poſſe ins 
Deutſche zurüdgemandert und nahm dort, da die Figuren an 
Brunnen und Gebäuden, die es zunächſt bezeichnete, vielfach 
fragenhafter Art waren, allmählich die bentige Bedeutung an. 
Auch in vielen italieniihen Namen haben ſich germanifche Wurzeln 
erhalten. So in Garibaldi (jpeerfühn) und in Amerigo (Emme- 
rich von ber Wurzel am, amal d. 5. vorwärtsjtreben). 

Bergedorf. Ph. Stoll. 

Die Schriftleitung (Berlin NW52, Baulftr, 10) ſtellt die 
obigen und früher bier genannten Aufjäpe — nicht die 
befprodenen Bücher — gern leihweije zur Verfügung. 
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Aus den Sweigvereinen. 
(Aus Mangelan Raum müfjen leider mehrere Vereind« 

nachrichten für die JZuninummer zurüdbleiben.) 

Bauten. Der a ange bielt am 13. März feine Haupt- 
verjammlung ab. Aus dem Jahresbericht des Vorfigers ſei er- 
wähnt, daß die Zahl der Mitglieder 65 beträgt. Der biäherige 
Borftand wurde wiedergewählt. Beiträge aus den Vereinsmitteln 
wurden an die Deutiche Dichter Gedächtnieitiitung und den 
Deutihen PBatriotenbund & Errihtung des Völlerſchlachtdenl⸗ 
mals bewilligt. — Nach Erledigung des geſchäſtlichen Teils gab 
der Vorſithzer eine Heine Blütenlefe von ungeheuerlichen Fremd— 
wörtern bei zeitgenöjfiihen Schriftitellern und teilte die auch prach⸗ 
lich, mertwürdigen zwei älteften Schulordnungen der Stadt Bauten 
aus dem 15. und 16. Jahrh. unter erläuteınden Bemerkungen mit. 

Brannihweig. Der Vorſtand des Zmeigvereins ift am Anfang 
bes Jahres mit einem längeren Aufruf an die Öffentlichkeit ge— 
treten, um auch an jeinem Teile der neuen Rechtſchreibung die 
Wege zu batnen. Darin heit es, nachdem die Tatfache und 
ihre Bedeutung dargelegt und den Widerjtrebenden gut zugeredet 
it, zum Schluß folgendermaßen: »SKünftig werden alle Schulen 
und alle Behörden die neue Schreibweiſe einführen, felbjtverftänd- 
lich werden jich dem die Tagesblätter, bie Zeitichriften und die 
fämtlichen Buchdrudereien im ganzen deutichen Sprachgebiete ans 
fließen. Darum rihten wir an alle deutfhen Männer 
und grauen, gleichviel welchen Standes, bie Mahnung, 
fi die Regeln ber neuen Schreibweife, die ganz leicht 
u erlernen find, zu eigen zu maden und in ihrem 

Poriftlihen Verkehr fih nur diejer zu bedienen. Wir 
müfjen in unfren Mufzeihnungen, Rechnungen, Belanntmachungen, 
Schriftſätzen und Briefen Künftig die neue Schreibweile anwenden 
und, wenn wir etwas bruden laffen, nicht auf den veralteten 
Formen bejtchen, jondern die Drudereien gewähren laflen, wenn 
fie hier und da ein h oder ein e fireihen und die Weröfjent- 
lihungen im neuen Gewande erſcheinen lafjen. Bei diejem neuen 
Schritt zur deutfchen Einigteit muß ſich jeder dem Ganzen unter 
orbnen.« 

Cilli. In der Hauptverfammlung am 30. März erftattete 
ber Borfigende, Profefjor Hin, den Bericht über die Vereins- 
tätigfeit. Nach den Borftandswahlen wurde beſchloſſen, in Vers 
fammfungen auf die Offentlichfeit einzuwirlen und ein befonderes 
Augenmerk der Ausmerzung der vielen Fremdwörter, die fich im 
gefbiftlichen Leben der Stadt jo zahlreich eingebürgert haben, 
zuzuwenden. 

Danzig. Am 18. März hielt Oberlehrer Heye einen ſeſſeln— 
den Vortrag über »Faſtnacht und Mundart am Rhein.« 
Er gab zunaͤchſt eine geſchichtliche Überfidht über die Entwidelung 
des Karnevals am Rhein, insbefondere in Köln, fchilderte dann 
in bunten Farben das Faftnacıtöleben, die Feſtlichkeiten der ver— 
ichtedenen Kölner Narnevaldsßejellichaften und gab Proben der 
Fraftnadıtsliteratur, auch in Kölner Mundart. Er ſchloß mit der 
Mahnung, aud) die Danziger Mundart zu pflegen, um dadurch 
jo manche Eigenarten vergangener Zeit nicht untergehn zu lafjen. 

Dresden. An der Januarſitung ſprach Oberlehrer Berger 
über den inneren Bau des Wortes ober, wie er dad Thema 
dann im Verlaufe der anſchließenden Beſprechung jahte: über 
den Aufbau der Wortvorjtellung beim heutigen Mens 
ihen; im Februar ſprach Dr. Shwabhäufer fber Sprich— 
wörter und Sprihmwörterfammlungen und Bürgerſchul— 
lehrer Hildebrandt über den Bedeutungswandel der 
Börter; die Märzverſammlung bradite einen Bortrag des Gym— 
nafialoberlehrerd Dr. Karl Müller über deutiche Wörter in 
der Fremde. Die nächte Berfammlung fol im September 
ftattfinden. 

Eidleben. Unſer Zweigverein, der im lebten Jahre einen ers 
freulichen Witgliederzumadie erhalten hat — gegenmwärtiger Be— 
ftand über 0 —, hat im Laufe des legten Jahres vier anregende 
Sipungen abgehalten. In das —— fiel ein Familien» 
audflug durch den Wald nad Helfta, wo der Borfipende, Paſtor 
Könnede, Über Goethes Vorfahren ſprach. Das BWinter- 
balbjahr brachte drei Berfammlungen mit folgenden Vorträgen: 
1. Über Boltsetnmologie, Präparandeniehrerr Mühlner; 
2. Gleim als Dichter und Vaterlandsfreund, Mittelichuls 
lehrer Wümel; 3. Zum Gedädhtnis Klopſtods, Mittel- 
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ſchullehrer Kollmann. Klopflocks hundertjährigen Todestag 
würdig zu begehen, hatte unfer Zwei in noch infofern beſon⸗ 
dere Veranlaſſung, alö der Dichter einen Teil feiner Kindheit in 
der Grafſchaft Mansfeld zugebradjt und durch verwanbticaftliche 
Beziehungen auch weiter mit ihr in Verbindung geftanden hat. 
Zu unfrer freude hatten wir bei der Klopftodjeier zwei Damen 
unter uns, deren Vorfahren zu dem Dichter in enger Beziehung 
fanden: Frau Apotbefer Feige, eine Urenkelin von Klopflocks 
Schweiter Marie Sophie, und unfere Schatzmeiſterin, Lehrerin a.D. 

ulein Gifefe, eine Urenlelin von Klopftods Freund Gilele. 
wei Damen verjhönten den Abend durch den meifterhaften Bor: 

trag Klopftodicher Oben. 

Efien. Im verflofjenen Winter wurden außer einer Vorſtands— 
fipung vier Vereindabende abgehalten. Der erſte im Oftober 
bildete die japungsgemäße Hauptverfammlung, in ber der 
biäherige Borjtand wiedergewählt wurde: Prof. Dr. Imme, 
1. Vorſitzender; Geheimer Baurat Kohn, 2. Vorfipender; Ober- 
lehrer ®. Schmidt, Schriftführer; Buchhändler Heyne, Schatz— 
meijter. Der Schriftführer gab einen Bericht über das ab: 
gelaufene Vereinsjahr und fonnte feitftellen, dak, ſowohl 
was die Anzahl der Vereinsſitzungen, als aucd was die Betei— 
ligung der Mitglieder an diefen Abenden angeht, ein Fortſchritt 
egen frühere Fahre zu verzeidnen tft, wenn auch freilich der 
juch noch feinesiwegs der ſiets wachlenden Zahl der Mitglieder 

deö Aweigvereind entipriht. Dann bielt Prof. Dr. Amme einen 
Vortrag: Wanderungen dur das Gebiet unfrer Mut- 
terfprade. An ber Hand der neuen Auflage von Behaghelä 
Buch »Die deutiche Sprache« erörterte er die hauptfächlichiten Er: 
ſcheinungen der Lautveränderung und der Bedeutungsentwidlung 
ber Wörter. In der Dezemberfigung widmete der Vorſitzende 
zunüchſt dem verftorbenen Mitgliede Erzellen; Krupp einen Nach— 
ruf. Im Hauptteil des Abends ſprach Oberlehrer W. Schmidt 
über die neue Redhtjhreibung (die Geſchichte der Recht— 
—— die Neuerungen in der »neuen · Rechtſchreibung; die 
Aufunft der Rectfhreibung). In der Jannarfigung bielt Prof. 
Dr. Imme einen Bortrag über Gemeinſprache und Stan- 
desſprachen. Ausgehend von der Entwidlung der Schriftiprache, 
ftellte er diejer eimerjeits die Mundarten, andberjeit8 die Sprachen 
ber verjchiedenen Stände und Berufe gegenfiber und behandelte 
dann ausführlicher die Studenteniprade. Wie es an den meiiten 
Abenden im biefigen Zweigverein Sitte iſt, unterbrach der Redner 
wiederholt jeinen Vortrag, um den Anweſenden Gelegenheit zu 
geben, durch fragen und Beifpiele weitere Aufklärung zu. fuchen 
und zu geben. . Die lehte Winterverfammlung im März, zu der 
auch die Damen der Vereindmitglieder eingeladen waren, war 
erfreulichermweife von einer ungewohnt zablreihen Schar von Zits 
börern und Zubörerinnen befucht. Einleitend wies der Vorſitzende 
darauf bin, dab der Verein neben feiner mehr abwehrenden, auf 
Reinigung der Sprache von überflüfjigen fremden Beftandteilen 
gerichteten Arbeit auch eine mehr aufbauende Tätigfeit entjalte, 
nämlich die Pflege alles echt Deutſchen, das aus der Bäter Zeit 
erhalten jei. Einem Zeil diefer Aufgabe war dann der nadı= 
folgende Vortrag gewidmet, den Oberlehrer Dr. Klaſen über 
das beutjche Volkslied hielt. Der Redner beffagte den Rück⸗ 
gang des Vollsgeſanges, legte deſſen Haupturſachen dar und 
eichnete dann in ſchwungvoller Sprache die Entftehung, das 
efen und bie Eigenart des echten Vollsliedes. Im Anſchluß 

an den Vortrag wurden im weiteren Verlauf des Abends die 
— Liederbücher des Thorner Zweigvereins eins 
geweiht. 

Gablonz. Der Zweigverein hielt am 16. März feine Monats- 
verjammlung ab. Am Hinblid auf die hundertjle Wiederfehr des 
Todedtages Hlopfiodstennzeichneteder Vorfigende in klurzer Aniprache 
die Bedeutung des Dichters für das deutſche Schrifttum. Sodann 
brachte Herr Klein eine treffliche Ausleſe aus den vertraulichen 
Sejpräcen Goethes (» Meine Neligion«, »Mein politticher @laube«, 
ufammengeitellt von Dr. Bode) zu Gehör. Herr Hellmuth 

rach hierauf das Fremdwörterunweſen in ben Zeitungen und 
brachte eine Auslefe von unnötigen Fremdwörtern aus der 
»Reichenberger Beitunge zur Berlefung. Sierbei wies ber Vors 
figende auf den trefflihen Aufſatßz über die Fremdwörterſucht im 
»Gablonzer Tagblatt« bin. Herr Karl R. Fiſcher las aus feinen 
»volfätundlihen Aufzeichnungen zwei Sagen und eine Legende 
vor (»Gage vom Dreiteufelsſtein · » Der Nactjägere, »Legende 
vom Brummftein«). Für die nächte Situng (30. März) kündigt 
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Herr Karl R. Fiſcher einen Vortrag Über Die neueiten Dich— 
en« au. Beitritte zum Bereln nimmt der Obmann, Herr 

Friedrich Müde, entgegen. 

Hamburg. Am 17. März hielten wir im Waterloo Hotel 
unfern diesjährigen Gejellichaftsabend ab, der (bei leider nicht jehr 
zahlreicher Beteiligung) in ungetrübtefter Stimmung verlief und 
die Teilnehmer bis zu fpäter Stunde in fröhlicher Laune ver: 
—— hielt. Das Feſt begann mit gemeinſamer Taſel, in deren 
Verlaufe der Vorſihende, Herr Eitzen, zunächſt die erſchlenenen 
Mitglieder und Gäjte willlommen hieß und auf fie ein Hoch in 
launigen Berjen ausbrachte. Bon weiteren Tiſchreden fei der 
Trintiprud; de8 Schapmeifters, Herin Türtheim, auf die Damen 
— gleihjalls in Berjen — erwähnt. Diejer we hatte dem Verein 
auch ein Tajellied gewidmet, das von der Berfanmlung gelungen 
wurde und dem Dichter viel Dank und Beifall eintrug. An die Tafel 
ſchloſſen ſich fünftlertiche muſilaliſche een Tr von Frl. Dora 
Nunge, gern Jimenez (Piano) und Herm Eitzen (zwei Lieder 
für Tenor), die den Genuß des Abends wejentlid) erhöhten. Ein 
Ball beſchloß die ſchöne Freier. 

Kafjel. Bei den Beratungen der Landwirtſchaftskammer trat 
Herr Riitmeiſter a. D. Deichmann aud für die Beitrebungen 
des Allgem. Deutſchen Sprachvereins ein. Er bat ben Generals 
jetretär, tunlichſt darauf hinzuwirlen, daß die Fremdwörter aus— 
emerzt würden, Der Voranſchlag ſtroße geradezu von franzd- 

fichen Wörtern, und es fei doch nicht nötig, die jchlechte Seit 
König Jeromes ben Landwirten in das Gedächtnis zurüdzurufen. 
— der Bweigverein hat an ſämtliche biefige Behörden Werbe: 
ichreiben gerichtet. 

Kattowis. Der Aweigverein hat durch dem unerwarteten Tod 
feines Borfigenden, ded Gymnaſialdireltors Dr. Ernſt Müller, 
der zu feinen Begründern gehörte und mit regem Eifer jein Ge— 
beihen förderte, am 5. März einen fehmerzlihen Verluſt erlitten. 
Noch am 30. Januar hielt der Dahingeichiebene in der erften 
Jahresverfammlung in voller en einen Vortrag: Zur Ges 
ſchichte der Sprächgrenzen und des Deutihtums in den 
Oſtmarken Deutihlands, worin er eindringlich hervorhob, 
mas die Zweigvereine bes A. D. Spracvereins in den Oſtmarken 
für die Behauptung der Sprachgrenze tun fünnten, wie die Pflege 
ber Freude an den hohen Gütern des deutichen Bolldtums, aljo 
namentlich auch an der beutichen Sprache, die Kluft —** den 
Parteien überbrüden und die Deutſchen zum Schutze ihres Volls⸗ 
tums zuiammenführen fünne. Der Zweiqverein zählt 96 Mit: 
glieder. In den Vorſtand wurden — ober wiedergewählt 
außer dem mun Heimgegangenen: Oberlehrer Dr. Reh, Scrift- 
führer; Gymnaſiallehrer Boplus, Schapmeifter; Generalfefretär 
Adlung, Kaufmann Fröhlich, Oberrevifor Bebhardt, Kreis— 
ſchulinſpeltor Kolbe, pralt. Arzt Dr. Mittmann, Oberbaurat 
Pilger, Amtsrihter Schmidt, Schriftleiter Siwinna, Beifiger. 

Leipa i. B. Auch bei und war die neue deutſche Recht— 
jhreibung der Anlaß zu einem Vortragsabende, in weldem 
der E. f. Gumnafialdireftor Eduard Tomanef in zweiftiindigen, 
durchaus mwifjenfchaftlihen und doch gemeinverjtändlichen Auss 
führungen die geihichtlichen Grundlagen und das allmähliche 
Werden unfrer Rechtſchreibung beiprad. Der Bortrag, der 
am 30. Dftober v. J. ftattfand, wurde von der ungewöhnlich 
le Zubörerihaft mit großem Beifall aufgenommen. — 

8 Gedächtnis des vor Hundert Jahren verftorbenen Dichters 
Ktlopitod feierte unfer ——— bei der am 1. April ee 
tenen Nahresverfammlung. Der E. £, Brofeffor Dr. Mar Binn 
hielt die Feſtrede, die von dem traurigen Zuftänden Deutichlands 
nach dem bdreißigjährigen Kriege ausging, Klopſtocks Verbienfte 
auf epilchem, lyriſchem und dramatiſchem Gebiete feierte, ihn als 
Menichen würdigte und das Fortwirlen jeiner vaterländiichen Ge— 
finnung in den Freiheitslämpfen (HüdertS »&räber von Dtten- 
jene) und in den Burichenihaften betonte. Die Bardiete vers 
dienten nad Inhalt und Form weit mehr Beachtung, ala ihnen 
gewöhnlich zu teil wird. Beſonders aber in unſrer vom geld- 
jagenden Amerifanertum angefränfelten Zeit ſoll Klopſtods treue 
Innigleit, fein deutiches Fejthalten am Idealen vorbildlich bleiben. 
— An dieje gebiegene Feſtrede ſchloß Tih der Vortrag der Ode 
Fruhlingsſeier⸗ durch Herm Buchhändler Schüller, worauf 
Herr Dr. Mar Hüttel mit weicher, en: Stimme bie 
von Schubert in Töne gejepte Ode »Dem Imendlihen« und das 
Lied »Mofenband« fang. Alle Darbietungen wurden mit wohl- 
verbientem Beifall aufgenommen. 
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London. Der Vorſitzer bes Zweigvereins, Prof. Dr. Alois 
Weiß, hielt am 14. März im Deutſchen Verein in Bedford einen 
Vortrag Über die unnötigen und faljch angewandten Fremdwörter. 
Dur; ernfte und launige Zufammenftellungen, die abjichtlich mit 
re ftarf durchwürzt waren, „aeigie er deren Unſchön⸗ 
eit. Nahdrüdlich wies er darauf hin, wie die Liebe zur deutſchen 

Sprache die Deutſchen in England mit den engliichen Bettern In 
Eintracht umſchließen folle. Viele der angejehenjten englijchen 
Lehrer beitrebten fich, in diefer Weile ihre Zöglinge hierzulande 
u beeinflufien. Dem Unfänger werde das Erlernen der deutſchen 
Sprade durch falſch angewandte Fremdwörter erjchwert. Die 
äufjerft ir tie Berjammlung ſpendete raufchenden Beifall. 
Oberſt Glünide und Dr, Tifhbrod dankten dem Nebner im 
Namen des Bereind. — Der Zweigverein entfaltet nach allen Rid)- 
tungen hin eine vege Tätigkeit. Bereits find Schritte getan zur Er- 
richtung einer Bücherei für die deutichen Vollsſchulen. — Runds 
jchreiben fündigen an, daß im Laufe des Jahres Prüfungen 
abgehalten werden, in denen den erfolgreichen Bewerbern Ehren- 
zeugniffe verliehen werden follen. Worträge auf dem Gebiete 
der deutidhen Sprache werden auch in den übrigen deutichen Ver: 
einen gehalten, um die Außenjtehenden für unjere Sache zu ges 
winnen. So hat Prof. Dr. Alois Weiß im deutſchen Berein 
it Hotel, Finsbury Square E. E.) Mittwoch, den 17. De 
zember, einen feilelnden Pens gehalten über: Ernites und 
— ——— über die Sprachreinigung. Er wies auf die ſtarke 
usdrudsfähigfeit der deutihen Spradye hin, die feineswegs 

fremder federn als Hilfe bedürfe, und zeigte an Beijpielen die 
Lächerlichfeit der fremdwörter. Er — mit der Aufforderung 
an die Anmwejenden, recht genau auf ihre Sprachweiſe zu adıten 
und daraus die unſchönen Fremdwörter fern zu halten. Meicher 
Beifall wurde dem Nedner zu teil, und der Vorſiher des Vereins 
drücdte ihm den herzlichen Dank der Verſammlung aus. 

Magdeburg. Der Zweigverein hielt am 9. März die lete 
Verſammlung diejes Winterd ab. Der Borfigende, Prof. Anode, 
erfreute bie Erſchienenen durch einen höchſt fejielnden Vortrag 
über die deutjhen Vornamen. Der Hauptzwed feiner Auss 
einanderfegungen war, nachzuweiſen, wie ber fajt unermeßliche 
Reichtum finnvoller Namen, die unfre Vorfahren geihaffen hatten, 
allmählic zufammenjchrumpfte und hauptſächlich durch fremde Namen 
(die aber auch zum Teil auf deutichen Urfprung zurüdgehen) ver- 
drängt wurde. Gr gab jomit im wejentlichen eine Geſchichte unjrer 
Vornamen bis auf die heutige Zeit, wobei der Yujammenhang 
diefer Entwidlung mit der politiichen und Kulturgeihichte des 
deutſchen Volles hervorgehoben wurde. Nachdem der Vorſitzende 
dem verjtorbenen, ehr verdienten —— Vorſtandsmitgllede 
Herrn Bartholomäus einen ehrenvollen Nachruf gewidmet hatte, 
und dem Kafjenwart Entlaftung erteilt war, ſchloß die Sitzung 
mit einigen Mitteilungen über — Mertwürdigkeiten, wie 
# B. das Wort »pomadige und den Ausdruck »Ein hohes Minis 
ſterium · u. a. 

Marburg a. d. Tran. Im der März-Berfammlung ſprach 
Profefior Dr. U. Raiz aus Bettau über »Zbjen und bie 
Frauenfrager. Sein geiſtreicher Vortrag, im dem er zuerjt die 
Urfahen der gegenwärtigen frauenbewegung, die ſich aus den 
veränderten geiellihaftlihen Berbältnifien ergeben hat, belprach 
und jodann die Stellung des Dichters zu diejer Frage durch das 
Vorführen der meiiten in den Xbienichen Dramen vorlommenden 
Frauengeſtalten erörterte, fand reichen, wohlverdienten Beifall. 
Einen jchönen Schluß des Abends bildeten die meifterhaften 
Klaviervorträge aus Lohengrin von Fräulein Steinruter und 
Herrn Billenbed. 

Marienwerder. Der biefige Zweigverein hielt am 26. Februar 
feine erjte diesjährige Sigung ab, die recht zahlreich befucht war. 
Nach Erledigung des geichäftlichen Teiles wie des Kafjenberichtes, 
der Entlajtung des Schapmeifters, der Vorftandswahl, der Feſt⸗ 
jtellung der Mitgliederzahl, die damals 146 war, jept aber bereits 
150 beträgt, bielt Schulrat Diehl einen geiftreichen, feſſelnden 
Vortrag über Mundart und Hochdeutſch, der zu einem regen 
Gedanlenaustauſch Beranlafjung bot. — Die Borftandswahl ergab 
die Wiederwahl des gefamten Vorſtandes. — Zum Schluß ver: 
teilte der Borfigende an die Anweſenden einige Stüde des von 
Direktor Dr. Maydorn in Thom herausgegebenen Lieberbuchs 
für Spradivereine. 

Marlirch (Ela). Im der diesjährigen —— 
die am 26. Februar ſtattfand, hielt der Vorſihende, Realſchul⸗ 
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bireftor Dr. Lienhart, einen mit lebhaften Beifall aufgenoms 
menen Vortrag über deutſche Sprache und deutſche Schrift. 
Oberlehrer Dr. Recht erftattete den Jahresbericht. Bei der Neus 
wahl wurde ber biherige Vorftand, Dr. Lienhart, Vorfigender, 
Dr. Redit, Schriftführer, und Amtsgerichtsjefretär Schulz, durch 
Zuruf wiedergewählt. 

Mülheim am Rhein. Der Zweigberein veranftaltete im vers 
gangenen Winter zwei Sigungen. Am 17. Oftober trug Fräulein 
Klara Dejterlen aus Stuttgart auf feine Einladung bin in 
der freunbdlichit zur Verfügung geftelten Aula der Realſchule eine 
Anzahl Dichtungen von Goethe, Schiller, Geibel und Julius 
Wolff unter regem Beifall vor; den Abſchluß bildete bie in ſchwä— 
biiher Mundart gehaltene Erzählung »’3 Leiterle«, die allgemeine 

eiterfeit erwedte. Am 18. März ſprach Herr Töchterſchüllehrer 
iſell über die Kaufmannsjprade; auf feine anregenden Aus- 

führungen folgte eine längere Erörterung. Leider waren beide 
Verſammlungen nicht in dem Maße bejucht, wie fie e8 verbient 
hätten. In der zweiten Sigung wurde außerdem vom Borfigenben 
und Schagmeifter die Überficht über das abgelaufene Bereinsjahr 
gegeben; der biäherige Vorftand wurde wiedergewählt und durch 
ein fiebentes Mitglied verftärft. Die Zahl der Mitglieder be— 
trägt zur Zeit 78. 

Münden. Am 16. Februar ſprach Brof. Brunner über den 
berühmten bayriihen Sbrachforſcher Andreas Schmeller, ben 
Piadfinder auf dem Gebiete der Mundartenforſchung. (Vgl. die 
Bemerkung ber Schriftleitung 1902, Sp. 97.) — In ber legten 
Winterverjammlung (16. März) hielt Brof. Dr. Sulger-Gebing 
einen ausgezeichneten Vortrag über Wilhelm Heinje (1746 bi8 
1803). Die überaus eingehenden Studien Sulgers ließen ben 
überall faft nur als frivol bezeichneten Dichter in einem wejents 
lih anderen Lichte ericheinen. 
deutender Kunftichriftjteller und hervorragender Stilijt. Er 
übertrifft an Stunftverjtändnis faft alle feine Beitgenoffen, wie 
feine » Diffeldorfer Gemäldebriefe « zeigen; Rubens’ überragende 
Größe erkannte er zuerſt. Auf dem Gebiete der Muſil (og: 
feinen Muſikroman » Hildegard von Hohenthal«) fajjen fich bei 
Heinje Anfänge der Richard Wagnerichen Kunſtanſchauung finden. 
Sein Numnjtroman »Arb Do« ift die Frucht jeines römiſchen 
Aufenthaltes. Aber Heine bleibt (im Gegenſatz zu Goethe) in 
Italien »Stürmer und Drängere Allerdings tritt in feinem 
dichteriichen Hauptwerk ſtellenweiſe feine oft hervorgehobene ſchran⸗ 
lenloſe (aber im Gegenjag zu Wielands verhüllter Lüſternheit un: 
verhällte) Sinnlichkeit Hervor, deren Nachwirkung bei den Romans 
tifern wie bei dem jungen Deutichland als » Emanzipation des 
Fleifches« erlennbar ift. 

Münden (Hann.). In der Januarverſammlung wurde ber 
bisherige Vorſiand einftimmig wiedergewählt. Am 23. Februar 
hielt und Herr Dr. 9. Meyer-Benfey aus Göttingen einen 
Vortrag Über Heinrich v. Kleiſt. Seine geijt- und —— 
Ausführungen fanden den lebhafteſten Beifall der zahlreichen Zu— 
hörerſchaft. Am 14. März veranftalteten wir eine Feier zur 
innerung an Klopſtochs 100. Todestag. Nachdem Herr Gyms 
nafialdireftor Dr. Buchholz mit feffelnden umd warmen Worten 
Klopftods Leben und Werte mit befondrer — ———— vater⸗ 
landiſchen Dichtung beſprochen Hatte, trugen junge Mädchen und 
Primaner adıt Klopſtodſche Gedichte vor. Auch diefer Abend war 
recht gut befucht und nahm einen erhebenden Berlauf. 

Münfter (Weitf). Herr Prof. Dr. Hugo Andrejen hat fein 
Amt als Vorfigender des Miünfterer Zweigvereins run 
An feine Stelle ward der Schriftführer des Zweigvereind Mat» 
tias Linhoff zum Vorjigenden gewählt und an deſſen Stelle 
ber Hilfälehrer Bernhard Ahrmann zum Schriftführer. 

Reichenberg. Die diesjährige Hauptverfammlung wurbe am 
5. März im »Meichenberger Hofe abgehalten. Obmann Dr. Ringl⸗ 
haan eröffnete fie mit einer kurzen Begrüßung. Dem Xätig- 
feit&berichte jür 1902/1903 ift zu entnehmen, daf im verfloffenen 
Bereinsjahre ſechs Vortragsabende veranftaltet wurden. Es 
ſprachen: Prof. Robert Müller über die Sprache als Kunſt, 
Prof. Dr. Ludwig Adamet über Goethes italienifche Reife, 
Brof. Leopold Tertic über die Ziele des Sprachvereins, Prof. 
Georg Feierfeil über Otto Yudwigs Kunftanihauungen 
und feinen Kampf gegen Schiller, Brof. Anton Stangl 
und Lehrer Adolf Klinger über die neue Rechtſchreibung 
und Bürgerſchullehrer Erhard Arnold über Lenau. Im ganzen 
wurden act Ausſchußſikzungen abgehalten. Wegen der Verdeut— 
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ve Hanbeld- und Verlkehrsſprache wurden viele Eingaben 
an hörden, Bereine und Geſchäftsleiter gerichtet; einigen 
Schulen wurden Verdeutſchungsbücher zur Verfügung geitellt. Die 
Anzeigen in den Zeitungen, die ſtets auf Spradreingeit geprüft 
werden, lajien einen erfreulichen Fortſchritt erfennen; nicht jo er= 
folgreich iſt die Sprachreinigung von Geihäftstafeln. Die ſchwierfge 
Sichtung der Reicyenberger mundartlichen Ausdrücke ift bald bes 
endigt, und e8 wird ſodann bie wijjenichaftliche Bearbeitung durch⸗ 
eführt werden. Die Erhebungen über die Verbreitung deuticher 
onatönamen find noch im Zuge. Auf Anregung des Vereins 

hat der Geſamtvorſtand die Verdeutichung der adausdriide im 
euerbejtattungswejen in ben Kreis feiner Tätigkeit gezogen. Der 
weigverein beteiligte fid) an der »Sonnwende« und an der Ent- 
üllung des Jahndenfmald. Das Stadtverordnetenfollegium hat 

wie in den Borjahren jo auch heuer dem Vereine den Betrag 
von 100 K als Unterjtütung gewährt, wofür ihm der Dank 
ausgeiprochen wird. Au größerem Danfe muß man der Stadt: 
emeinde dafür verpflichtet jein, dab in allen Zweigen ihrer 
erwaltung die Sprachvereinsbeitrebungen unterftügt und ge 

fördert wie Der Anregung des Zweigvereins zufolge hat der 
Gejamtvorftand beichloffen, den großen Jahresfachverfammlungen 
der Lehrer, Profefjoren, ürzte, Naturforicher ui. die Anerfen- 
nung des Grundſatzes des Spracdvereind nahezulegen. Infolge 
ber Annahme des auf der Strahburger Hauptveriammlung (1901) 
vom Reichenberger Zweige geitellten Antrags, die Errichtung 
einer Spracalademie anzuſtieben, hat der Geſamworſtand in 
jeiner —* vom 7. Dezember 1902 den Beſchluß gefaßt, dem 
Plane näher zu treten; er wird auf der heurigen Hauptverfammlung 
in Breslau darüber berichten. — Durch Zuruf wurden gemählt 
in den Ausihuß die Herren: Alfred Brünler, Andreas Guldan, 
Adolf Klinger, Odlar Menzl, Dr. Otto eg Heer und Wen⸗ 
belin Wildner; in den Beirat die Herren: Prof. Anton Bielohlas 
wet, Prof. Franz Piherer, Bürgerſchullehrer Joſef Siegl und 
Prof, Anton —— — Hieran ſchloß ſich ein von Herrn Prof. 
Menzl erſtatteter Bericht über die Tätigkeit der anderen Zweig— 
vereine. Diejer erftredte ſich über die Zeit von Mitte 1901 bis 
1902 und betraf 69 Bweigvereine. Der Berichterftatter brachte 
zumächit eine Überficht über die an den verichiedenen Verſamm— 
lungsabenden gehaltenen Vorträge, Beipredungen und Vor— 
lefungen. Sie lajjen ſich nach dem Stoffe in folgende Gruppen 
ſcheiden: Eigentliches Arbeitsgebiet des Spradyvereind, allgemeine 
Erſcheinungen des Spradjlebend, Geſchichte des Schrifttums und 
des geiitigen Lebens überhaupt, Ausſprache und Nechtichreibung, 
einzelne Dichter und Schriftiteller, Einzelwerle und Dichtungen, 
Mundartliches, Namen, die Sprache einzelner Stände und Dars 
ftellungsformen , Tagesgejchichtliches und Verichiedened. Weiter 
bejprad) er die verjciedenen Mittel, welche angewendet wurden, 
um für die Bereinsbeftrebungen neue Mitarbeiter zu same 
und Erfolge zu erzielen (Werbetätigkeit, Einfluk auf Behörden, 
Körperfchaften, Vereine, Heranziehen der Preſſe, Veröffentlichung 
von Büchern, Verdeutichungstafeln ufm.). Der Bericht hebt her— 
vor, daß die Zahl der Gebiete, auf denen der Sprachverein eins 
greift, täglich größer wird. Weiter wurden wirtſchaftliche An— 
gelegenheiten der Zweigvereine geftreift. Den Schluß bildeten 
einige Bablenmitteilungen. Die 231 Bmweigvereine zühlen zu— 
fammen 17810 Mitglieder, fo daß auf einen Berein durchs 
ſchnittlich 77 Mitglieder entfallen. Dazu fommen noch 234C uns 
mittelbare Mitglieder, jo daß die Geamtzaht rund 20000 be⸗ 
trägt. Unter den Amweigvereinen erſcheint der Mitgliederzahl nach 
Reichenberg an ſechſter Stelle mit 349 Mitgliedern (etwa 1 v. 9. 
der Bevölferung). Die Anteilnahme iſt bei ums viel reger als 
in den großen reichsdeutſchen Städten (Berlin 1056, Kaſſel 800, 
Dresden 520). Aus allen Ausführungen ergibt ſich, daß ber 
Neichenberger Aweigverein an Mitgliederitand und Vereinsleben 
mit in eriter Reihe jtebt. — Bieran ſchloß fih eine fehr rege und 
lehrreiche Wechfelrede über die Gründung neuer Ziweigvereine, Ab— 
—— von Vorträgen, über Schriftzeichen und einheitliche Recht- 

Rudolfadt. Am 13, Dezember jand die zweite Winter: 
verjammlung unfered Bmeigvereins in der »Krone« ſtatt. Leider 
hatten fich von den 18 Mitgliedern aus Mubdolitadt nur 6, von 
den auswärtigen 2 eingefunden, auch die Zahl der Gäſte war 
eringer, als wir gehofit hatten. Der Grund zu diefem dürftigen 
eſuch liegt offenbar in dem Mangel an Teilnabme für die 

Aufgaben des Vereins, der ſich infolge der dreijährigen Ruhe— 
pauje auch bei manden Mitgliedern eingeftellt bat. Won ber tats 
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fräftigen und umfichtigen Zeitung des neuen Vorſihenden, Ober: 
lehrer Dr. Bäumer, veripredien wir uns aber ein neues Auf: 
blühen. Auf Vorſchlag des Borſihenden wurde die Beitimmung 
unferer Sapungen, während der Sißung für jebes überflüſſige 
Fremdwort eine Strafe zu zahlen, aufgehoben. Sodann wu 
um Kaſſenwart Seminarlehrer Weedermann, zum Schrijtwart 
Üserierer Dr. Haym gewählt. Den wiſſenſchaſtlichen Teil des 
Abends füllte der im jeder Beziehung treffliche Vortrag des Bor: 
figenden über dbeutihe Vornamen aus. Dad Unziehende 
dieſes Ghegenitandes beruht bauptiächlic darauf, daß in den 
deutichen, fajt durchweg aus zwei Beitandteilen zufammengejepten 
Vornamen, ebenjo wie in den griechiſchen, die Anſchauungen 
und Ideale ausgedrüdt find, von denen die alten Germanen im 
zer bejeelt waren. Denn die Namen enthielten einen 

nid für das Leben des Trägers. Der Redner gab einen 
überaus reichen Überblid über die altdeutichen Wornamen und 
wuhte dadurch bei allen Zuhörern lebhafte Teilnahme für dieſen 
Gegenjtand zu erweden. Die Mahnung, die er an alle dem 
Verein angehörenden Familienväter richtete, ihren Kindern, 
nötigenfalls mit Hilfe des von Ferd. Khull verfaßten Namens 
büchleins, mur beutjhe Namen zu geben und auch in weiteren 
Streifen in diejem Sinne zu wirten, wird hoffentlich befolgt 
werden. — Die nächſte Sigung, für die Pfarrer Möller aus 
Eichfeld einen Bortrag Über die Ziele des A. D. Sprachvereins 
zuſagte, wurde auf den 31, Januar —— Es wurde bes 
Ichlofjen, um weitere reife für unſere Sache zu gewinnen, die 
Sipung gemeinihaftlih mit dem biejigen Gemwerbevereine ab- 
zubalten. 

Tolfemit. In der Berjammlung am 19. März iprachen Lehrer 
Wermter vom Superlativ und der Vorfigende, Hauptlehrer 
Wiederhold, über die Befiedelung des deutjchen Dften® 
im Mittelalter. Nachdem der Schamelfter, Lehrer Schröter, 
den Kaſſenbericht erjtattet hatte, wurde der bisherige Vorſtand 
einjtimmig wiedergewählt. Der Zweigverein zählt gegenwärtig 
25 Mitglieder. 

Wefel. Am 23. März veranjtaltete unjer Zweigverein zus 
jammen mit dem Gewerbeberein einen Scheffel-Abend. Nach— 
dem die Alademiſche Feſtouvertüre von Brahms verflungen war, 
hielt DOberlehrer Dohmen einen Bortrag über Joſef Biltor 
von Sceffel® Leben und Dichtungen. Er führte die zahls 
reich erichienenen Zuhörer im Gert an die Stätten, deren land» 
Ichaftliche Meize und geicichtliche Erinnerungen des Dichters Seele 
befrudjtet haben, fhilderte jelnen Lebenslauf und würdigte in 
eingebender und liebevoller Weiſe feine dichteriſche Cigenart. 
Darauf wurden Gedichte Schefjels vorgelefen ober gejungen unb 
mehrere lebende Bilder nach Stellen jeiner Werte vorgeführt. 

Zittau, In der Januarfigung erjtattete der Schriftführer, 
Oberlehrer Dr. U. Neumann, ben Jahres- und Kaſſenbericht 
über das Vereinsjahr 1902. Danach erreichte im Yaufe bes 
—— die Mitgliederzahl die ſtattliche Höhe von 258, womit ber 

ittauer Bmweigverein unter den 231 Zweigvereinen des Gefamts 
vereind die 10, Stelle einnimmt. Für das neue Bereinsjahr 
wurde ber bisherige Vorjtand wiedergewählt, nämlich als erfter 
Borjigender Realgymmafialvetor Profefior Dr. Schüte, als fein 
Stellvertreter Schulrat Dr. — und als Fuͤhrer der Verems⸗ 
gelhähte Oberlehrer Dr. W. Neumann, Hierauf hielt Oberlehrer 

r. Ullrich einen Vortrag über die wiederkehrenden Züge 
im deutihen Bolfsmärhen, in dem er auf Grund einer 
reihen Stoffjammlung aus den echten Vollsmärchen diejenigen 
Züge zufammenftellte, die durch die häufige Wiederfehr im mehr 
oder weniger ähnlicher Geſtalt ihre bejondere Boltsbeliebtheit 
erweilen. — Die Februarſihung brachte wieder einmal einen 
deutjhen Mundartene Abend. Wine Anzahl Herren bes 
Vereind hatten ſich in die Aufgabe geteilt, die oberbayeriiche, 
tirolifche, ſchwäbiſch⸗ alemannifche, vogtländiiche, lauſihiſche, ſchie 
fijche, oberſächſiſche und plattdeutiche Mundart in erniten und 
launigen Stüden den zahlreich erfchienenen Zuhörern vorzuführen. 
Der Wunſch, der von verſchiedenen Seiten geäußert wurde, es 
möchte fich ein folder Abend bald einmal wiederholen, zeugte 
von der Wirtung, die die mundartliche Dichtung bei denjenigen 
Gebildeten immer ausüben wird, denen der Sinn für das Bolld« 
tũmlich⸗ Gejunde noch nicht verloren gegangen it. — In der 
er Te, ſprach Oberlehrer Dr. Opig über Stand und 
Beruf im Spridwort. Aus dem reihen Schatze der auf 
Stand und Beruf bezüglichen deutſchen Sprichwörter und fprid: 
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mwörtlichen Redensarten ftellte der Redner einige Hundert zu einem 
abgerundeten Bilde zufammen, in dem alle Stände vom Fürſten⸗ 
Stande bis zu dem des ſchlichten Handwerkers, aber auch der all» 
gemeinfte Stand, ber Haus⸗ und nd, vertreten waren. Die 
volfstümlich fernige Kraft des Ausdruds, die auch vor einer Derb- 
beit nicht zurüdicheut, die Trefificherheit der bildlihen Wendungen, 
der ftechende Wip und die übermütige Laume, durch, die fich viele 
unfrer Sprichwörier auszeichnen, verfchlten nicht den Eindrud auf 
bie Zuhörer, die für die anregende Darbietung durch lebhaften 
Beifall dantten. 

Brieftaften. 

Herrn &,%,..., Yeitmerig. Die Wiederholung bed Wortes 
peu. die Ihnen auf Sp. 38 d. Yg. aufgefallen iſt (»da® 

nd zwiſchen der Sache und zwiſchen dem Träger des Namende«), 
billigen wir ebenjowenig, wie es vermutlich der hochgeihägte Ver: 
fafler jenes Aufiages tut. Aber »bisweilen ſchlummert auch der 
trefiliche Homer. — Dagegen müfjen wir denjelben Herrn Ber- 
fafier in Schuß nehmen, wenn er Sp. 74 fchreibt: »der Mann, 
ber anf feinen Schein beſteht ⸗ Wenn auch der heute herrichende 
Sprachgebrauch vorzieht: »auf einer Sache beſtehen · jo liegt doch 
ier ein, geflügeltes Wort vor, das aus der Schlegelihen 
peare⸗ Überſehung ftammt und durch fie Gemeingut des deutichen 
Bolles geworden iſt. Schlegel aber jagt (Kaufm. v. Ven. 4, 1): 
»ich ſteh· bier auf meinen Scheine. Daf das uriprüngliche »ftehen« 
durch »beitehene erjept worden ift, it wohl unerheblich. Aber 
die Verdrängung der alten Fügung durch die heute übliche wäre 
u. €. ein Verzicht auf ein Mittel, altes Sprahgut in gewi 
Sinne lebendig zu erhalten und dadurch zum Nachdenken 
Spracgeichichte und Spradweränderung anzuregen. Mindeftens 
aber muß man dad Recht haben, in folhen Anjührungen das 
Echte, wenn auch heute Ungewöhnliche beizubehalten. 

Herm 8.2... ., Rubrort. Die in Rubrort (wie auch 
anderswo) übliche Ausdrucksweiſe: »der Knabe iſt am Singen, 
das Kind ift am Schlafen« möchten wir nicht als »offenbaren 
Sprachfehler · bezeidinen, wohl aber als nicht fchrifrgemäh. In 
jenen beiden Beiipielen, bejonder& dem zweiten, würde die ein— 
fache Zeitwortform (»fingt, jchläfte) das beite fein. In anderen 
Hüllen, wo die Zätigteit oder Beihäftigung als jolde betont 
werben joll (mie in dem englijchen: I am writing), ließe fidh die 
Umidreibung mit »bei« verwenden, 3. B. » wir waren beim Eifjen, 
id) war beim Briefichreiben« uſw., auch wohl: »er iſt beim Gingen«, 
wenn das Singen ald bejondere Übung betrieben wird. Auch 
ine fann in manden Fällen fo gebraucht werden, 3. B. »ber 
Rhein ift im Steigen (begriffen)«e. Für die Alltageiprache aber, 
bie ja gröhere freiheit verträgt, jenes »an« geduldet werden. 
Völlig zu verwerjen aber ift eine Redewendung, die Schönhage 
(Bergifde und andere Eprachfünden, Elberfeld 1897, S. 22) rügt: 
»ic war einen Brief am ſchreiben« (!) jtatt: »beim Briefichreiben«. 
Das genannte Buch, das in der Ziſchr. 1901, Ep. 17 beſprochen 
worden ift, möchten wir bei diefer Gelegenheit wiederum, befons 
berö für Ihre Gegend, empfehlen. Das »ame mit Nennform ift 
aud von Heinge (Sprachhort S. 26) behandelt und für »ungut 
(nur landſchaftlich) · erklärt worden. 

Herm A. E.... Berlin. Da Sie unjere »Autorität« ans 
rufen, jo erwidern wir in dem » Organ des U. D. Spracverein« (!) 
auf Ihre Frage folgendes. Die Wendung »ohne mehr für heute«, 
mit der Ihr Freund einen Brief ſchließt, in nicht gerade ſchön, 
dad »mehr«e aber jedenfall3 mit Meinem Anfangsbudjitaben zu 
jhreiben. Zum Hauptworte wind »mehr« erſt durd das vor« 
geſetzte Geichlechtewort, z. B. »es ift ein Mehr von zwanzig 
gegen zwölfe (Schillers Tell 2, 2). 

Herm W. Grafen €... ., St. Beter bei Görz. Die Fa 
fung »aus eigenem geiftigen Erlebnis« (Sp. 71 d.Xg.) entfpricht 
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der von älteren Spraclebrern aufgeftellten Forderung, von zwei 
oder mehr artifellojen Eigenihaft3wörtern das legte dann ſchwach 
abzumandeln, wenn es mit dem folgenden Hauptworte einen eins 
beitlichen Begriff bildet. Die Negel ijt aber nur für den 3. Tall 
der männlihen und ſächlichen Einzabl (und, wenn auch nicht mit 
derjelben Entjdiebenheit, für den 2. Fall der Mehrzahl) aufgejtellt 
worden. Mit Necht hat jedoch Matthias (Spradleben und Sprad- 
ſchäden 2. Aufl. S.63) und mit ihm Heinge (Sprachhort ©. 148) 
die Künfilichleit und Undurchführbarteit jener Negel betont. Denn 
einmal ift die Frage, ob bie beiden Eigenihaitswörter im Ver— 
hältnifje der Bei⸗ oder Unterordnung ftehen, oft äußerſt ſchwierig 
zu beantworten, und das führt dann zu Ipipfinbigen Tüfteleien. 
Sodann aber ift fein vernünftiger Grund für die Ausnahmeftels 
lung jenes einen Falles einzufehen. Wenn man jagt: »eigenes 
Et Erlebnis, eigene geijtige Erlebnifje, aus eigener geiitiger 

ahrunge, jo fage man aud: »auß eigenem geiftigem Erleb— 
niſſe · Es tit im Grunde nur Abneigung gegen das mehrfach) 
wiederkehrende unbequeme sem, die in jener Megel unverbienter: 
maßen geabelt und zur Grundlage einer angeblich feinen Unter— 
ſcheidung gemacht worden ijt. 

Herm 4. &t...., Elberfeld. fiber »innerhalb« finden Sie 
die gewünichte Auskunft auf Sp. 2125. d. Jahrg. 1901. — Man 
fann jagen: » Elberfeld den« oder »am 1. Märze, aber nicht: »der 
1. Märze, Denn es liegt eine Zeitbeſtimmung vor, die nicht im 
Berfalle ftehen darf. 

Herm $...., Nbg. Sie möchten einen Unterjchied gemacht 
wifjen zwiſchen —222 und »wiederhofentlich «, jo daß Tehteres 
dann anzumenbden wäre, wenn man etwas ſchon früher Getanes 
wiederholt oder von neuem tut, alſo z.B. »ich habe wiederholt 
erg und bitte jeßt wieberhofentlich«. Diefer Unterjchted dürfte 
urch den Sprachgebraud nicht geredhtfertigt werden; er ift auch 

wohl nur aus der falichen Deutung von »wiederhofentlich« hervor- 
gangen, als fei dies eine Ableitung von dem Mittelmorte » wieder: 
J «. Das tjt aber nicht der Fall; vielmehr iſt das t in ber 
Endung ⸗entlich überall ein unorganiiches Einfchiebfel, das ſich 
auf rein lautlichem Wege zwiichen n und I entwidelt hat, 3. B. 
»twifjentliche nicht von »wiljend«, ſondern aus mhd. wizzenlich. 
Die Nötigung, »wiederholentlih«e auf Handlungen zu beziehen, 
die wiederholt werden, jällt aljo weg, und man könnte danach 
fagen: sich habe wiederholentlich gebetene. Aber dafür ericheint 
uns eben gefälliger: »wiederholt« (f. Ep. 91). Für eine Hand» 
lung, die wiederholt wird, möchten wir weder »wiederholt« noch 
»wiederholentlidy« empfehlen; hier bietet ſich, wie Sie ſelbſt ſchon 
bemerfen, »von neuem«, auch »wieder, wiederum, noch einmal« 
u. ä., alles Ausdrüde, die mindejtens deutlicher find als jene. 

Herrn Ku. . . . Halle a.d.S. Über die Wendung »die Be— 
I u find fid) darüber einig« tft ſchon Ag. 1899, Sp. 206 ge- 
bandelt worden. Es iſt dort ein Verfuch gemacht, das »fich« zu 
erlären, zugleich aber auf die Überflüffigteit des Wörtchens bins 
gewiejen. Für ſprachwidrig vermögen wir die Wendung nicht zu 
balten; wir wollen aber gem nod einmal auf das völlig Ent 
behrliche des »fich« · aufmerlſam machen und den Sp ebrauch 
des Bürgerlichen Gejepbuches empfehlen, wo es im $. 926 heit: 
»Sind der Veräußerer und der Erwerber darüber einig« (ähn- 
lich in 8. 929). 

D.%..:., Braunſchweig. Gewiß jchütteln wir dem 
Kopf, wenn ein Engländer unjern Virchow Werkau nennt; denn 
wir fühlen eine gewifie Verpflichtung, fremde Berjonennamen un: 
angetaftet > lafjen, und verlangen dies auch von anderen Völlern. 
Dah fi er in dem Verhalten des Englänbers ein ganz anderes 
nationales Selbftgefühl ausfpridt als in unferm ängſtlichen Bes 
mühen, unausfprechbare Namen wie Colghoun, Willoughby u. a. 
möglichft echt wiederzugeben, das unterliegt doch twohl leinem 
Zweifel. Indeſſen mag man jene — für Perſonennamen 
im allgemeinen gelten iaſſen. Für auslündiſche Ortsnamen be— 
darf fie einer ſehr ſtarlen Einſchrünkung. Hier gibt es für ſolche 
Städte, Flüfje ufw., die irgendwelche Bedeutung auch für andere 
Völter gewonnen haben, oft, eine vollstümliche form, die nicht 
anzutaſten ift. Die deutiche Sprache fennt fein »Parihe, jondern 
nur ein »Paris«, fein ⸗Kjöbenhavn·, fondern nur »Stopenhagene, 
fein »Milano«, jondern nur »Mailande. Hier jchlitteln wir auch 
den Kopf nicht, wenn der Engländer Cologne ſtatt »Köln« oder 
der Franzoſe Aix-la-Chapello ftatt »Aachen« jagt. " In biefen 
Blättern ift ſchon oft aufs nahdrüdlichite darauf hingemwiejen, 
daß man bie alten, vielfach verdrängten beutfchen Namen auss 
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ländiicher Orte halten oder wieder zu Ehren bringen folle: Nanzig 
für Nancy, Doornit für Tournay uſw. Das tut jedenfalls mehr 
not al$ die von Ihnen aufgeworfene Frage zu erörtern, ob 
»Barbabos« und »Famaita« ſpaniſch oder eñgliſch auszufprechen 
fein! Wir meinen, daß von ſolchen uriprünglich nicht englifchen 
Namen die engliiche Ausſprache unbedingt fern zu halten ift. 
Sonft müßten wir jept auch »Kuba, Havanna, Manila« uſw. 
nad engliih=-amerifaniiher Wetje entitellen. — Schwierig ift bie 
Frage nad) der Ausſprache folder lateiniſchen Pflanzennamen, 
die von engllihen, franzöfiihen uw. Berjonennamen abgeleitet 
find, wie Dumontia, Desvauxia, Forsythia, Claytonia u.a. Es 
ift bet manchen gar nicht möglich, die dem Perjonennamen zus 
lommende Ausſprache und Betonung mit der lateinijchen Endung 
in Einflang zu bringen. Das Ratſamſte ift wohl, den Perfonens 
namen nad feiner Sprache wiederzugeben, jeine Endung aber 
dem Lateiniſchen anzupaſſen, alfo Dumontia franzöſiſch auszu- 
ſprechen und da® t nicht zu unterbrüden; aber Desvauxia? zu 
iprechen Däwofia? Unformen bleiben es ja immer, Bet etwas 
geläufiger gewordenen Namen, wie Wellingtonia, ift natürlich 
eine möglichft deutiche oder lateiniſche Ausſprache am Plage, aljo 
beileibe nicht Uällingt'nia, ſondern Wellingtönia und erft recht (mit 
deuticher Endung) »Wellingtöniee. Übrigens iſt diefe ganze Frage 
u. E. von den Naturforichern zu löſen, die ſolche lateintichen Namen 
anfertigen, nicht vom Spradiverein; denn es handelt fich bier gar 
nicht um die deutihe Sprache. — Wenn wir »Vanille, Cohenille« 
nad, ſpaniſcher Weife mit Ij auezufprechen pflegen, nicht aber 
»Gascarille, Sarjaparille«, jo hat diefe Ungleichheit ihren Grund 
vielleicht darin, daß jene vorzugsweife durch mündlichen Berlehr 
bei uns eingeführt worden find, diefe aber durch die Schrift. 
Übrigens fommt nad) unjeren Beobachtungen bei »Sarjaparille« 
auch die Ausſprache mit Ij vor, und wohl auch bei »Uascarille«. 

Herm Ph. Pf...., Berlin. Daß der Sag: »Hier wird 
fid) nicht geſetzte u. A. gegen die Spradirichtigfeit gründlich vers 
ſtößt, lehrt die einfahe Erwägung, dab »ſich⸗ als rüdbezüglices 
Fürwort auf einen Sapgegenitand zurldbezogen werden muß, 
ein folder aber in der unperjönlichen Leideform nicht vorhanden 
ift; denn das »eö« (»e8 wird ich gejet«) iſt nicht der Begeifi, 
auf den das »fich« zu beziehen iſt, ſondern dient nur zur 
führung der unperjünlihen Form. Ebenfo falich ift: »es iſt ſich 
zu bedienen«e Matthias hat in feinem Sprachleben 2. Aufl., 
&.110 dieſe herrliche Ausdrudsweife«, die leider recht verbreitet 
ift, in weiterem Zuſammenhange beiprochen, lehrreich und treffend 
wie immer, 8. ©. 

(Mertwürdige Wortbildung.) In einer Befanntmachung über 
die Spinnereis Ausjtellung im Karlsruhe heißt ed: »Pnmeldungen 
von Erponaten können durch Vermittelung des landwirtſchaftlichen 
Vereins erfolgen.«e Was fih die Frau vom Lande wohl unter 
einem »Erponat« vorftellen mag? 

Geihäftliher Teil. 
Herr Gymnafialoberlehrer a. D. Dr. Saalfeld hat auf einer 

mit Vorträgen verbundenen Werbereife neue Zweigvereine ins 
Leben gerufen in Brieg, Bez. Breslau (mit vorläufig 31 Mit- 
gliedern), Dirſchau (33), Graudenz (29), Haynau, Bez. 
Liegnig (35) und Kulm in Weitpr. (34). 

D. Sarrazin, Borfipender. 

Verbefferungen, 
Auf Sp. W der Ar. 1 muß e8 8.28 von oben Wilhelm Waldeger ftatt 

Nudolf und 3. 10 von unten Appelbaum fiatt Appelmann heißen. 

Die Schriftleitung bittet ſehr, 

1. bei allen für den Druck bejttimmten Einjendungen nur eine 
Seite zu bejchreiben und einen breiten Rand zu lafen; 

2. alle Zuſchriften, die die Iuftellung der Zeitichrift oder der 
Belhefte betrefien, unmittelbar an die Geſchüftsſtelle des 
A. D. Spradvereins, Berlin W30, Mopftr. 78, zu richten. 
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- UÜberſicht der Rechnung für das Jahr 1902. 
A. Einnahme. B. Ausgabe. 

A |a rar 
1. Beſtand aus d. Jahre 1001 . . . . - + .] 1273 74 |1. Geſchäftsführung: | 

2. Beiträge von 229 Zweigvereinen (8 = Rüdftand)| 3523807 | |, gereinsteitung. 
Aachen 288 4 — Altenburg 358 4 — Altona 216 4 — Angerburg 
MN — Annaberg 22.4 — Ürnftadt 144.4 — Abafenburg 17,40.4 —— Daß Boripenben . . Aa 10,- 
— — =» n- — —— —— —— F Rt = b, Schrelbwart (elmicht, Miete ufw. b. Wehäftsraumen) » 1000,— 

tgebo Ne r rg = Bielefeid 86.4 — Bingen 62.4 — Birtenfeid 22.4 -— Bitter: ©. Bedikefnifle und rn der Antördume » -» 6635 

feld 44 A — Borolt 40.4 — Bodum 32.4 — Bonn 776.4 — d. Boftgeld . . . u ee » 191% 
Boppard HA — Braunf 590% — Bremen 51,05 6 — ©. Nunbfjrelben und Berble » > >. - . » __n,—| 30413 

Butaeh 60. mn Barsposı 0 A => Buriehuhe 04 = Gele ua — Qur LM — Burtehu A— Ge a . 
9.4 — Ghemnip 181.4 — Ei 50,27 4 — Ujernowig 146,81 A B. Gdsritiführer (chuicil. Seltıng der Belßefte): 
— Danzig 140 MM — Darmftadt IM — Delipii BA — a. Üben .» 2 en A100, . 
— Diedenhofen 42.4 — Döbeln 9,06 4 — Dortmund 112 A — a )7 Ve EEE BR am] 1819 
Dresden 1046 „& — Dulsb a — Düffedorf 0 a — 5 E 
Eger 8,60 M — Eisleben 108.4 — Elberfeld 698.4 — Eibin- 

1000. ⏑ en —** ern ae heanifurte. Be Mn a. Ehrenfold des Schapmelfiers A 20, 
—* et D 345 Ie — — Breibun 20 AM b, Buchhalterinnen (Gebalt, Aiterdveriorg. eig un) » 210,49 

= 24 — Hürhenmwa a — 6. Betriebätoften dei Verlages . 3 0 380 
a eh — — Fa. Mlgemeine Gefcäftstetriehstoften . - > - = 268,06 
aa ee 5 * “= ie 76 A —— rt e. Seichäftseinrichtung und Bianmergeräte . » 3505 6291 ,9 
— @roßr 13 u a — gute ai 112 A Re Se * An — ww. Kk- =, * 5 | f. Frachten und Boftgeldb, auch Kir Werbeberrieb . » 1292.85 | 

on 240 nenita N 
9A — Helmfiedt  gWesbeim 412.4 — Sirfhbeng 8 A 12. Bücheren. RR 
u — 104 4 — Hörde 0.4 — Horn 78,10 | | 

a — — 40, A — Snnsbrud 170,65 A — 
en; 4A garid ide 500 A — Raffel 13. often Der Bewegung: 

M— en 104 — Kempen 128 M — Kiel 189. — | 
Aagenfurt D1,11.% — Rloblenz 400 A — Kolberg D.A — Kolmar | a. Saupmwerlammiung > 2 42 2 4 —— 
2 4 in .. — ng Ir 262 „ —— —— b. Geſamworſtandsſſzungen.. 21607, 66 ER 

— nt — SKonltanz — lin — = Küihen 38 A Sottbuß 108 .A — Krefeld 149% — Koeme 300 74 ni Fe EZ Ze en 
— attac METE A = Der DR — Bene 68, —— X, i 2 — Veipa — eipʒ * A —— —— —— —— J 4. Aoſten dev Werbearbeiten: 

— im a MA — Lon un a — % n a. Ehzrenſold des Leiters des Werbeamteszs. A 10200- 
74,05 M— Li 2 M— 
=> 34 ee —— re 122 — en b. Betriebsausgaben und Poſtgeld bes Leiters .. 0» 16% 

burg (Bram) 877, nn _ — 38 A — Marienwerber c, Dructſachen zu Werdungen der Vereindleitung, der 
Sei An Berl 2* r — En * —* — Geſchofte ſtelle. d. Werbeamtes, d. Zwelgvereine ufw. +» 1458,18 

** I * d. Werberelſen, Vorträge uſw. ..» 189,55 
(Thür) 26 4 — Müibelm (Mbein) 104.4 — Mülheim (Ruhr) x — * 
16.46 — linden 460 M — Münden (Hann) 10 M — Müniter ©. Beihilfen an Amelgveschte > 2 2 vr 22a >» 18,— 54418 

I a 2 — — u — hu 
A — Neuntirchen 865 M — Reuruppin 70 4 — Reuftettin . 

70 A — Rorden 196.4 — Nürmberg 160,4 — Dberfrobna 76 .M B. Koften der Zeitichrift: 
— Oberhanien 106 4 — Oldenburg 18 4 — Oppeln 270.4 — a. Sıchriitjelb: 
Osnabriid 46 ,M — Paderborn 58 .M — ——— 69 AM — Birma 1. Schriftlelter a A 1500,— 
126 4 — Planen 126,4 — Plön 50. — Bol M.A — ö nn wi — 
Vote dam 236 4 — Prag 92,07 4 — Prüm 9.4 — Oseblinburg 2. Mitarbelter > 2 0 nn.» BE Mi 8820,65 
71 — Nathenow 10.4 — Matibor 206 4 — Retlingbaulen — 
36,05 A — Meichenberg 0, 70. 4 — Reinſcheld DM — Robleben b, Druckloen und Buhbinderarbet . » x 2.» 418% 
6 MM — Moftod 10 .M — Audeolfladt 1,05 4 — St. Woar« ©. Papier R rn.» 7008,57 ] 
©t. Wonrähaufen 38.4 — Schlidberg 4.4 — Schlawe 38 .M — an d Belt x 
Schopfheim 30 4 — Schwerin 116.4 — Etegburg 40 .M — Eienen njeigen und Be agen , nn Mo 
ze er 2 n —* — Fr Mi — — 0. Verſendungtloſten (Berlin und Halle) ..o.% » 3645,08 

— Sonderbur — Eonmebern 46.4 tade 50 ' N 2 A — Senberdung 17.40 A — Eonneh —— — | t. Poftgeld und Amtöhebürfnifie >» 221,0] 1839 

a in Re an a | E11. RAT Sıutt 
t _ 65,35 4 betr Setentad =” AT Ten si he iO a Lab 6. Hojten der —*— Verdeutihungsbüder und 

emit 46.4 — Ton 4 ran O0 A — Trarbadı 42.M dä ‘ F 
— Treptow a. d. A. 34.M — Erier 20 .A — Zrieit 46,04 m — anderer derläufliger Trndjaden 
y- gr bg “= — —— — — — —55— a, Belheſt 21 (Bapler ans dem Vorjahte).. .A 656. 46 
*4 melsfirchen e * eplar | b, Berdeutſchumgebücher (Papier aus dem Sorfahre) . » 518,51 
132 4 — Wien 124,72. 4 — MWlesbaden 120 4 — Wilhelmöhapen | y 
110.4 — Windhoet 100.4 — Molfenbüttel IB .M — !Worbis 3) A | ©. Snbaltöverjeiänis der Beitfchrft 1896-1900 . . _n Sg,sn] 4996 60 
— Wurzen 88,10, — ir OB AM — Herbfi 88.4 — Zeulenroda 
54.4 — Zittau 516.4 — IIſchopau 44.4 — Zwickau 54 A) 7, Verichiedenes: 

3. Beiträge von 2482 unmittelbaren Mitgliedern 8458 | 59 a. often der Geihäftsftele, Mopitraße: 
4. Für Druckſachen: 1. Miete und Feuerverſichetuung A A 557,80 

a. Erlös aus dem Berlaufe. . . . .AM 2388,28 2, Bewirtihaftung, Beleuchtung, Selzung, Reinigung > 2350,— 

b. Zahlungen für Anzeigen u. Beilagen » 681,15] 306943 3. Eteuern und Stempelgeblhten . 2. n B— 
5 & 6i J b, Ehrungen, Beiträge an Vereine. » 46,0 | 

Sonſtige Einnahmen: A oe. Intgemein, mc Muslagen für beforgte vBucher, 
a. Binien . . » .# 1209,70 Drua ſachen fir Smetgteretme und Mildzahlungen . > 244,96 | 
b. Nuöingenerftattungen und > before a. riftmnen 2 een | 16550 

Drudjahen . . . » 133,— m 
c. Diederihsftiftungg . » ©...» __58,35[ 1401105 3938| 

| e. Zur Deutfhen Bank gegeben behufs Verwahrung f.# rn 

49441 | 18 » » » . >» Anlage .„L> — [21 904 75 

d. Abgehoben von ber Deutichen Bank Müdzablungen) 17 904 | 75] Beſtannnnd. — 1513,17 

67 345 | 93 [67 3458 
— — — 

Digitized by Google 
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A. — 
Einnahme . .... . «A 67 345,93 
Ausgabe. » » 2... .  » 65.832,76 

Raffenbeftand A 1513,17 

B. Nachweiſung des Vereinsvermögens in Wertpapieren. 

Beitand von 1902. Renmvert Wörfenwert 31./12. 02 
5 Stüd 3Y,,%, Deutiche Reichsanleihe B. „1 35491/95 je 2000 .4 . uriar fa 48 1000 A  10210,— „A 
5 >» 3%, Deutſche Reichsanleihe E. M 175801/4. 205413 je 200 A ———— 1000 » 917— » 

.1 » 8% de preuß Knien: ern B. 8217180. . . — 2000 » 2042,— » 
6 >» 33, D. 4 328349/54 je 500 .A 3000 »  3083,— » 
3» 3120 > > 7 C 34503986, 536.691. 167652 je 1000 4. 3000 »  3063,— » 
1 >» 84,% » D. M 40448 500 » 510,50 » 
10» 3 % preuß tonjolid. Staatsanleihe E. M 177080. "181242. 181452. 181453, 181458. 

181461. 183442/45 je 300 4. 3000 »  3083,— » 
38 » 3% se ojtpreubiiche Pfandbrieſe C. M 19641. 12600. 27 ‚02 ie 1000 * — 2,——. 20979,— >» 
1» 3%,%, Landid. Gentr.- Pfandbriefe 241312. . ; a 0 aan? DO: 6 97,— > 
l > 317 Ye preuh. —— — B. M 16249 . . —00⏑ 2042,— >» 
3 >» 34% C. I 486430/2 je 1000 3000 »  3063.— » 

— — 31500 Ak 31949,60 „A 

C. Wertbeitände. 

Ur ur we wet 

De Be ee er ee ee 

. nr rer 

10. —— aufgezogen . » 
11. Brtefbog: 

b. ——— 
. zur Zeltſchrift 
- du ften 
Fr zu u in en een n “+ 
4. am Auftuf 

De er 

. rer Te 

Br te Mi 

Hu Übertragen | 6694 

2. Ausſtehende Forderungen auf Barwert zurück⸗ 

3. Vereinsbüderei - - - 

4. Wirtſchaftsſachen im — Borfigenden, * 

setührt: 
a. Hußenftände im Buchhandel . » - 0 2. = 
b. Allgemeines Shubuh . » ver 0 ++ | 

©, Nüdftände von Beitränen der Awelgverelne . 

d. Deigl. der unmittelbaren Bereinsmitglicder 

o. Für Anzeigen und Beilagen der Zeitſchrift (zit 
melit noch laufend) Pu Sur vr Dur Du 

Geichäftsitelle und des Schriftleiters 

Gejamtvermögen des Jahres 1902. 
A. Safjenbeitand . 
B. Bereinsvermögen in Berpapieren zum Börfenwer 
C. Wertbeflände . . . . 

Deutiche Banf (angelegt) . 

Der Vorſitzende: 
D. Sarrazin. 

Anmerkung: Aus den Mitteln der Diedberichsitiftung des A. D. 
ee erhalten folgende Anftalten die eitfchrift für die Jahre 1909,04 
um! net 

, Aidaffendurg, Uuerbah, Bayreuth, 
Büdcbur EP . Bunzlau, Burafteinfurt, Defiau, Teimoldb, Feutich«rone, Diden: 

für, Ehenach (21, Eilingen, ettlimgen, frrauitadt, üriedeberg, 
Genthin, Hadersleben, Hilsenbadı, Hdburabanien, Sbailerdiauten, Sams 
min, toburg, Königsberg, Kofchmin, Ryrip, Zichtenftein»Kafıderg, Linnich 

| 
| 
| 

M 1513,17 
» 31 949,50 

Sr .. 9350,— 
4000 

A 46812,67 

Der Schatzmeiſter: 
F. Berggold. 

Lüstheen, Meeröburg, Mettmann, Mirow, Montabaur, Nagold, 
Neuried, Odenktehen, Old, Orantenburg, 
burg. Preuztau, Preuß. Feledland, sbrip, an, Ecdhleiz. Schletthradt, 
Schnüchtern, eg Edhiwabadı, Schwäb. Gmünd, Segeberg, Eondershauien, 
Sand Straubing, Tucdel, Bechta, Weimar, Weibenfels, Wunftorf, Kußnacht, 

dı 
b) Die Leſe Ammer der Hocichufen in Bakl, Bern, Zirlch. 
©) Die Deutiche Menlichule in Konftantinopel, 
d) Das Grofigerzogliche Arhenäum in Quremburg. 

Neullofter, 
Eihap, Ofterburg , Ottiweiler, Bfaljr 

ag 

Vorſtehende Rechnungsüberficht habe ich geprüft und mit den Büchern und Belegen übereinſtimmend befunden. 

Eſſen (Ruhr) den 23. April 1903. W. Heyne, Schapmeifter des Zweigvereins Efjen. 

Auf Grund verfciedener Stichproben habe ic, die Überzeugung erlangt, daß die obige Abrechnung des Sprachvereins voll- 

jtändig in Drdnung ift. 
Zittau den 23. April 1903. Dr. Baul Sahlender, Oberlehrer am Königl. Realgymnafium. 



Bereits in Taufenden don Abzügen berfauft. 

Sarrazin: 

Kinheitsichreibung 
ival. x Beſprechung von Prof. OD. Brenner 

In Rr.4 ©. 111 diefer Zeitſchrift) 

ift die einzige einheitliche, auf Grund der amtlichen | 
Regeln aufgeitellte Nechtichreibung, die für jedes Wort 
nur eine Schreibweife gibt und den Bwelller jeder 
Wahl und Qual überhebt. 1223) 

T Bogen 8°, gebunden 80 Piennig. 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, 

Derlag von Wilhelm Ernſt & Hohn, Berlin W66 | 
Wilhelmftraße 90. 

Ein wichtiges gevarapbifches bandbuchb vt: 

3a völliger Umarbeitung erihien soeben die 

nseseweses 23, Auflage. asmenenune 
Ein ftarker Band (10% Seiten) mit 284 Karten und Abbildungen 
im Schwarzänuck, iewie & Karten und 9 Taleln In Farbendrut. 
» Im Ueinendand 5,25 Mk. » Im Halklranzdang # Mk. » 
Todmge Beickönere halten des Wer Ihkndig mul der Häke Mer Lem 
üelgzutvertruitumg der Sepllitriäen Geograpäle 1, Milien Exampiere 

Zum Selbititudium fs Bausbiblistbef u.d. Kontor. 3 JA u zuq qudunu uoa Do 

Soeben iſt erſchienen: 

Verdeutſchungsbücher 

des Allgemeinen Deutſchen Sprachvereins. 

VIL 

Die Schule. 
Verdeutſchung der hauptfählichiten entbehrlichen Fremdwörter | 

ber Schuliprace, 

bearbeitet von 

Dr. Karl Scejjler, Gymnafialoberlehrer in Braunſchweig. 
Zweite verbefferte Auflage, 21—%. Taufend. | 

Preis: 60 Plennig. 

Den Vereinsmitgliedern fteht ein Abdrud auf ihr Verlangen 
fojtenlos und poftfrei zur Verfügung. 

Empfohlen werben: 

Zeitfrift ded Allgemeinen Dentiihen Sprahvereind XVIII. Jahrgang 1903 Rr.5 

Otko von Leixners 

Briefbogen 
mit dem Wahlſpruche des Allgemeinen ——— Sprachvereins 

100 Stüd, poſtfrei: 1,30 .4 

Tennistafeln | 
auf Bapp a ae ‚gegen Witterungseinfluß auf beiden Seiten 
efirnißt, hängen eingerichtet. Poſtfrei zum Her 

helungspreife vo bou 1“ ? 
Die gleihen Tafeln unaufgezogen koftenloß. 

Die Bejhäftsftelle v 

Alſo ſprach Zarathuſtras Sohn. 

des Allgemeinen Deutſchen Sprachvereins, 

Berlin Weo, Mopftrabe 78. 

168 

Usambara-Kaflee 

fd. MH L,—, 1,20, 1,40, 

1,60, 1,80, 2,— 

Brasilianischer Honig 
Bid. A 1,—, aus⸗ 

ſchließlich Glas. 

Erdnuss-Speiseöl 
Kilo „A 1,8. 
Bid. A 0,95. 
Kola-Likör 

St 2 
—2* 

erant 
®r. i‘ Ralfers u. 

d. —— * 
Medtienburg « Schwerin. 1, git. Flaſchen 4 2,— 

Aaupt- und Berfandgefdäft: „38 Yı " 

Berlin C., Jerufafemerfir. 28. er 
Awriggeldäfte: men 

— veipy ** 61. Bid. „A 1,20, 1,60, 2,0 

u - he a1. Kolonial- Zigarren 

SE 
gahlreiche Rahel, Hohen 

=. in, Etulitraße 12. 
or Bi Schellingftr. 7 Anertennungsihreiben. 

Preisliste kostenfrei. Eilesbnden, ®r. Burgftra 18. 

nachitehende Werte 

jind im Verlage von 

Otto Danke, Berlin S.W.11 erjchienen und 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 63 

Die beiden Marien. Grzählungen. 2. Aufl. 504 
Aus vier Dimenfionen. Humoresfen. 2. Aufl, 50 A 
Big umd Sterne. Novellen. 1.A. 

‘ Die Ehereifen. Humoriftiiche Erzählung. 
u = 4.4, geb. 

Herzengergieungen eines Ungläubigen. 
2. Aufl. 4.4%, geb. 5.4. 

Der Frad Amors. Ber —— des Freiherrn 
von Erd, Zwei Erzählungen. 3.4, geb. 4 

Das Apoſtelchen. Cine jtille Gejchichte. 2. 
Nandbemerkungen eines Einfiediers. 2 
Herbjtiäden. Scherz und Ernſt. 2 A, geb. 3. 
Dentihe Worte. . ‘ 
Anleitung in sechzig Minuten ein Bigtopf zu 

M. 
Äh, 

AM: 

h. 
*. 

werden. 

Roman. 
2.4, geb. 3.4 

Gedichte. 2. Aufl. 
2.4, geb. 3.4. 

2. Aufl. 
2.4, geb. IA. 
2,4, geb. 3.A 

Poetiſche Werle. Band I. 

an 
D Band II. ämmerungen. 

"Band III. Erträumte Liebe. 

Yulendungen für die Bereindleitung 
den Borjigenben 
Dberbatrat £ 

Briefe und 
find zu richten an 

tto Sarrazin, Derlin» Aricheman, 
Allee 117 

te geltichrut au den 

Werbenmt c 
e Wiltenihattlichen Beibefe n Brofel Dr. Bau Ble 

Über I Dr. @ilı 

Geidfendungen und Veitrittöerflärungen (ährliher Beitrag 3 Bart 
oflle (di N I1ge Drudichriften des Wereins geliefert werben) an 

ef ftera 
ınb Berggold in 

he 78, 

ftelle 9. bet St yume 

hl t Bert Berlin WO, 

N 2, Aſraße 10, 
ı W300, DNopkra ke 12 

beitnu, © ondolsftrahe 11. 
— — — 

Sprochdetelin (ip Werabfb) Berlin: 



XVII. Japıgang fir. 6 Zei f chri f Juni 1903 

Allgemeinen Deutſchen Bpracivereing 
Begründel von Berman Riegel 

Sm Auftrage des Vorſtandes herausgegeben von Dr. Oskar Streicher 

Diefe Heitichrift erſcheint jährlich zmölfmal, zu Anfang jedes Monats 
und wird den Mitgliedern des Allgemelnen Deutſchen Spradjvereins unentgeitlich 

geliefert (Sagung 24). 

Tie Zeltichrift kann auch durch den Buchhandel oder die Poſt 
für 3.4 jährlich bezogen werben. 

Inhalt: Deutihe Kunſtausdrücke des Fußballſpielzs. Von Prof. Dr. Konrad Koch. — Familienfideilommi; — Ahnengut. Won 
Oberlandeögerihtärat Julius Erler, — Zur Berdeutihung der lateiniihen Fachausdrücke in der deutihen Spradlehre. (Fortiepung.) 
Bon Profeflor Dr. Konrad Nudolpg. — Glauche. Bon Profejjor Dr. Hermann Dunger. — Kleine Mitteilungen. — Zur Schärfung 
des Sprachgefühls. — Bücherſchau. — Zeitungsſchau. — Aus den Zweigvereinen. — Brieftaiten. — Geſchäftliches. — Anzeigen. 

n daß ih für die Ausdrücke des gemifchten (Rugby) Spieles mich 
Deutſche Runftausdrüde des Sußballipieles. meiſt den Vorfchlägen des Profefjors Dr. Ulrich angefchlofien habe. 

Im Laufe des letzten Nahrzehnts iſt der Fußball auf den Im wejentlicen handelte es ſich um die Aufgabe, die deutſchen 

meiſten deutſchen Spielpläßen helmiſch geworden zum großen Segen | Spielausdrüde feftzuftellen, die augenblidliih in den Regeln, 
für unfre männlihe Jugend, der das fräftige Spiel eine nie | Spielbejchreibungen und Zeitungsberichten vorwiegend im Gebrauche 

verjiegende Quelle reinen Vergnügen und zugleich ein Stahlbad | find. Seitdem ich mich zum erjten Male an deutſche Fubballvegein 

für Leib und Seele bietet. Damit ihr diefe Luft erhalten bleibe | (die 1. Auflage erichien bei DO. Häring, Braunſchweig 1875) und 
und ber Nupen des Spieles ihr ungejchmälert zugute komme, | an eine deutiche Beſchrelbung des Spieles (im Pädagogtichen 

haben die leitenden Krelſe auf diefem Gebiete ihon immer ernit- | Archiv 1877) herangewagt hatte, ift in Deutichland, in Dfterreich 

lich darauf Bedacht genommen dad Spiel unfrer deutichen Volls- und in der Schweiz eine umfangreiche Literatur über das Spiel 

art entiprechend auszubilden und feinen Betrieb von jeder Aus- | entjtanden, die jorgfältige Berückſichigung verdiente, allerdings 
artung frei zu halten. Namentlich war von Anfang an ihre | mit ber Einihräntung, daß alles Undeutſche auszumerzen war. 

Aufmerkfjamkeit darauf gerichtet, daf; die Kunftausdrüde im Spiele | So habe ich mic; 5. B. nicht entſchließen können, für das Spiel 
gut deutſch fein follten. Indes ijt gerade dies ihnen feineswegs | mit »Nufnehmen des Ballse den gebräuchlichen Ausdrud »Mugby- 

nah Wunſch gelungen. Mit dem Spiele, das zwar in England | Spiele aufzunehmen, jondern den wenig verbreiteten »gemiichtes 

nicht feinen Urfprung hat, aber von dort zu uns herübergefommen | Spiele (vgl. den »gemiihtene Sprung Lions) vorziehen zu 

ift, haben ſich leider von drüben auch eine Anzahl engliicher Auss | müflen geglaubt. 

drüde bei uns eingejchlichen. Und da fid auf deren Gebrauch un: Wenn wir darauf rechnen wollen, baf die deutſchen Ausdrücke 

reife Knaben und Jünglinge gern etwas zugute tun, jo hört man | bei unfrer jbielenden Jugend fi allgemein einbürgern und die 

auf recht vielen Spielpläßen ein wiberwärtige® Kauderwelſch, das | englifhen, vielſach arg entjlellten gänzlich verdrängen, jo tft bei 

unfrem föftlihen Spiele in den Augen echt vaterländiſch gefinn- | ihrer Auswahl nicht allein darauf Rückſicht zu nehmen, daß fie 

ter Männer Eintrag tun muß. möglichjt treffend find; nein, fie dürfen auch nicht farblos und 

Um diefem Übeljtande zu feuern, hat der Zentrafausihuß | gekünſtelt fein, jondern müfjen ihr voll und fräftig ins Ohr fallen. 
zur Förderung der BVolls- und Jugendipiele in Deutſche Im Kampfe gegen das häßliche Fremdwort »Goale, noch häflicher 

fand eine Aufammenftellung deuticher Aunftausdrüde des Fußball- | »Johle gejproden, hat ſich unfer matter Ausdrud »Male ald zu 

fpieles von mir anfertigen lafjen mit dem Auftrage, fie dem Vorftande | ſchwach erwiejen; aljo erſeßen wir ihn überall, wo es angeht, 

des Allgemeinen Deutjchen Sprachvereins einzureihen. Dabei | durch »Tore. »Wir haben ein Mal gewonnene, klingt allzu 

haben mid) mit fachlundigem Rate unterftägt die Herren Fr. Bor+ | wenig friih; »ein Tor gewonnen!« entipridht dem frohen Sieges- 

hammer (Berlin), Prof. W. Götze (Braunfhweig), Ph. Heine= | bemuhtjein weit mehr. Die zweite Reihe in der ſtampfesaufſtellung 

fen (Berlin), Turninfpeltor A. Hermann (Braumfchweig), Prof. | darf nicht »Mitteljpielere heihen, ſchon deshalb nicht, um die 

Dr. Kohlrauſch (Gannover), Zurninipeftor 8. Möller (Altona), | Berwechjelung mit den mittleren Spielern ber Stürmerreibe zu 

stud. jur. &. Berls(Berlin), Neferendar E. Raudt (Leipzigh, Ober: | vermeiden. Weit kräftiger lautet der Ausdrud »Markınänner« 

lehrer Dr. 8. Scheffler (Braunfhweig), Dr. med. 3.4. Schmidt | für dieſe drei Spieler, die gleichſam das Nüdgrat der Partei 

(Bonn), Oberturnfehrer Fr. Schröder (Bonn), Univerfitätsturn- | bilden ſollen. Es lommt hinzu, daß dieſer Ausdrud, jo wenig 
lehrer Sturm (Tübingen), Prof. Dr. Ullrich (Heidelberg), Obers | er nody auf die jepige Aufjtellung paſſen mag, ſich jehr weit vers 

lehrer Fr. Wappenhans (Plön), Oberlehrer Dr. €. Witte | breitet findet, ja auch in den Eißlauf- und Schwimmipielen, die 

(Blanfenburg a. H.). Indem ich ihnen allen meinen verbindlichiten | eine Nachahmung unfres Fußballs find, vielfach eingeführt ijt. 

Dank für ihre freundliche Mitarbeit ausſpreche, füge ich hinzu, | Im Sprachgebraude der mahaebenden Sportövereine und Ber 

daß ih Ph. Heineken beſonders verpflichtet bin, ſowohl feinem | bände überwiegt neuerdings der Ausdrud Halbſpielert · Won 

gründlichen Buche über das Fußballipiel (erfchienen bei &. Weife, | meinen alten Berdeutihungen aus den jiebenziger Jahren möchte 

Stuttgart 1898), wie auch jeinen perjünlichen Mitteilungen, und | ich perjönlich troß allen Einſpruchs daran fefihalten, den Führer 
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ber Partei nad altbraunfchweigiicher Sitte »Spielfaifere, abgekürzt 

»Faifere, zu nennen, in ber Meinung, daß dieſes Kraftwort allein 

das unangenehme Fremdwort »captain«, fprich Käpt'n, zu ver 

drängen imftande tft und ben Spielenden nicht mehr auffallend fein 

wird, wenn fie fhon auf der Schule daran gewöhnt find. Der 

turneriſch gefärbte Ausdrud »Spielwart« wird jedenfalls der 

Poeſie des Fußballlampfes weniger gerecht. 
Beiondere Rüdfiht iſt auf pafiende Abkürzungen zu nehmen; 

man fagt z. B. allgemein abgekürzt »Ede« ftatt »Edijtoh«, »Schluße« 
ftatt »Schlußfpielere ujw. Der wenig geichmadvolle Nusdrud 

Hinterjpieler, um den wir feiber nicht herumlommen fönnen, iſt 

jo abzufürzen, daß 3. B. ftatt »Er ſpielt als rechter Hinterjpieler« 
gejagt wird: »Er jpielt rechts hinten«. 

Endlich müjjen diejenigen Ausdrücke, die inmitten des Spieles 

als AZurufe gebraudt werden follen, ſich injofern dazu eignen, 

daß fie ſich bequem auch während des eiligen Laufens ausfprechen 

lafien und durch helle Volale bejier vernehmbar find. An Stelle 

bed undeutſchen »Zentrens« foll allgemein der Zuruf lauten: 
»Mitte!«, der verftänblich genug den Spieler dazu auffordert, den 

Ball nad) der Mitte hin zu jpielen. Und zwedmähtger als das 
meiftgebräuchliche »Bafjene mahnt der Ruf »Mbgeben!« den, der 

felbitfüchtig den Ball zu lange für fi) behält, ihn einem Mit: 
fpieler zugufpielen; das furz gehaltene »Abgeben!« ertönt ſchnell, 
ſcharf, das gedehnte ⸗»Ab-ge-ben!« gibt dem Spieler, der immer 
noch zaubert, nahdrüdlichen Unwillen fund. 

Dem Betriebe des Fuhballipieles in Deutſchland wird es in 
hohem Grade zu gute fommen, wenn jeder Fußball» Berein, 

Verband und Bund mit aller Entſchiedenheit die engliſchen Kunjts 
ausdrüde von ben Spielplägen verbannt und auch in den Spiel: 

berichten überall ftreng auf richtiges Deutſch hält. Bei der erſten 

Einübung des Spieles mit der Schuljugend muß jelbftverftändlich 

gleich der Anfang damit gemacht werden; doch find die jüngeren 
Spieler immer geneigter, dem Borbilde der Erwachjenen zu folgen, 
als ber Vorichrift ihrer Lehrer. Darum richtet der Zentral- 

ausſchuß zur Förderung der Bolld- und Augendipiele 

in Deutihland an alle vaterländifch geſinnten Freunde des 

Spieles die dringende Bitte, ihn in feinem Bejtreben, das in 

den Spielregeln feines Unterausſchuſſes (erſchienen bei R. Voigt: 

länder, Leipzig) zu Tage tritt, kräftig zu unterftügen und jedes 
Fremdwort aus dem Spielbetriebe zu tilgen. Hoffentlich 

gelingt es, jür meine Zufammenjtellung ber Kunjtausdrüde übers 

al die notwendige Einmütigfeit zu erzielen. So wird unfer 
Spiel, dad ſchon auf Taufenden von deutihen Spielplägen 

fefte Wurzeln geichlagen hat, im vollen Sinne bes Worts ein 

forwards — Stürmer. 
foull = —— miehrlich. 
free-kick = Freiſtoß. 
fullback — Schlußſpieler (im 

gemijchten Epiele). 
— Tor, Mal. 

goal-keeper — Torwãchter. 
goal-kick = 1, (im einfachen 

Spiel) Abjtoh (vom Tore). 
2. (im gemifchten Cpiele) 
Torlioß (uf das Tor). 

goal-line—= Mallinie (Torlinie). 
goal- post — Torpfoften, Mals 

ftan 
hal [back — halbipieler, Mart- 

mann, 
half time — Halbzei 
halves— Plural von halr- back. 
hands! = Hand! 
to heel out — herausferſen. 
in-goal — im Mal, Malfeld. 
to kick — ftoßen. 
kick-off = Anſtoß. 
to knock-on == vorſchlagen. 
linesmen — SLinienridter. 
mark — Kerbe. 
match — Rettipiel. 
no side = Schluß. 
to obstruct ⸗ jtören, im Wege 

ftehen. 
off side ⸗ abielts, 
on side — im Spiel. 
out! — aus! 
out of play = aus dem Spiele, 

tot. 

Braunfchweig. 
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to u — abgeben, zuſpielen. 
penalty-goal — Straftor. 
penalty-kick — Strafftoh. 
Fans: kick = Blaßitoß. 
punt — Fallitoß. 
referee = Sciedäricter. 
Rugby Football = gemihhter 

Fußball (mit Aufnehmen des 
> — Vorſtoß.  |[Balles). 
to rush = einen Vorſtoß machen 
score — Spielergebnis. 
to score a goal = ein Tor ges 

winnen, zählen. 
— — Gedrünge Men⸗ 

gen 
— — Schuß (Stoß) aufs Tor. 
to shoot — ſchießen 
to tackle — faſſen, Halten. 
team = Mannihaft, Riege. 
three-quarter back = Del 

viertelfpieler, Hinterſpieler. 
to throw forward = vormerfen. 
to throw out = bhereinwerfen. 
touch = Marl, Seitenlinie. 
touch down = "Handauf. 
to touch down = anhalten 

(die Hand auflegen). 
touch-in-goal = Malmarf. 
touch-judges — Linienridter, 

Seitenrichter. 
touch-line— Marflinie, Seiten 

renze. 
— — Beinſiellen. 
try — Verſuch. 
unfair — ungehörig, unfein. 

Konrad Kod. 

echt deutſches Spiel werben. 

to allow — bewilligen, zus 
ſprechen. 

appeal ⸗Einſpruch 
Association Football = Fuß⸗ 

ball (einfacher Fuhball, ogne 
Aufnehmen des Balles). 

backs — Sinterjpieler. 
to back up = aufrüden, unters 

pen. 
— Epielwart (Spiels 

to caution == beriwarnen. 
to centre — nad der Mitte 

ſtoßen. 
centre! — (Zuruf) Mitte! 
centre - forward = Mittels 

flürmer. 
to charge == anrennen, vor= 

laufen. 

to collar = jejthalten. 
combination == — 
corner = 
corner-kick — Eabau, Eckſtoß. 
erossbar — Querſtange. 
dead-ball-line = Spielgrenze. 
to disallow the charge — ben 

Vorlauf verbieten. 
drawn = unenticieden. 
to —** = „treiben. 

— Sprungſtoß (Prell⸗ 
ob). 

a -out — Mbjtoh (im ge— 
miſchten Spiel). 

fair — anftändig, ehrlich. 
fair-catch — Freifang. 
fairly held — feſtgehalten. 

Samilienſideilommiß = Ahnengut. 

Welch ungefüges, häßliches, undeutſches Wort: Familienſidei⸗ 
kommiß! Dem deutſchen Sprachgefühl fremd hat es Jahrhunderte 

hindurch ſeinen Platz in der deutſchen Gejepgebung behauptet, 

obgleich ed an Gelegenheit und Bemühungen, es auszumerzen, 
nicht gefehlt hat. Seine Dafeinsberehtigung kann heute nur noch 

mit bem Hinweis auf die angebliche Unmöglichkeit begründet 
werben, ein gutes deutiches Erſatzwort zu bilden. Allein verdient 
bie deutjche Sprache wirklich dieſes Armutszeugnis? Haben wir 
nicht die Worte Stammgut, Erbgut, Familtengut, und 
fönnen wir nicht neue Worte wie Geſchlechtsgut, Ahnengut 

einwandfrei bilden? Ich halte den Ausdrucd Ahnengut für ein 
pafjendes Erjagwort. Da es eine Neubildung ift, fo ift eine Vers 

wechjlung mit ähnlichen Einrichtungen nicht zu bejorgen, ein Vorzug, 
der den Worten Stammgut, Erbgut, Yamiliengut abget. 

Auch dad Wefen des Familienfideitommifjes findet in dem Worte 
Ahnengut einen genügend deutlihen Ausdrud. Familienfidei⸗ 
fommifje werden gejtiftet, um den Nachlommen des Stiftes bit 
in die entjernteften Grade ein Beſitztum zu fichern, das ſich im 
Wege der Einzelfolge von Urahnen auf Enteltinder vererbt und 

darum dem jeweiligen Fideitommißbefiger eine gewiſſe Vertrauens 
ftelfung anweijt. Neben der wirtichaftlichen Bedeutung des amiliens 
fideifommifjes für die familie tritt als bezeichnend hervor, dab 

es geeignet iſt — bejonders, wenn die fFolgeordnung den Mann! 

ſtamm bevorzugt — das Anfehen des Familiennamens zu fördern, 
dem Glanze der Familie zu dienen. Dad Wort Ahnengut 
drüct nicht nur die Vererbung von Geſchlecht zu Geſchlecht aus, 
fondern es hat auch einen vornehmen Klang und jpiegelt darum 

den Familienglanz wieder. Außerdem ift es zu allen hier Im 
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Frage fommenden Zufammenfeßungen fähig. Man kann, ohne 
in der Ausdrudöweife Hart oder geihmadios zu werden, fagen: 

Ahnengutsitiftung, Ahnengutsftifter, Ahnengutsbe— 
figer, Ahnengutsfolger, Mhnengutsanwärter, Ahnen 
gutspflegihaft, Ahnengutspfleger, Ahnengüterbehörbe 
oder Behörbe für Ahnengutsjaden, Ahnengüteraufjidht, 

Ahnengüterreht, Ahnengutsihulden, Ahnengutsver: 

mögen, Abnengutsaniprud, Abnengüterverband. Biel 

leicht regen diefe Zeilen dazu an, die Erjahfrage bei der in Aus— 
fit genommenen Umgeftaltung ber preußiihen Fibeilommißs 

geiehgebung nochmals zu erwägen. 

Marienwerber. Julius Erler. 

Sur Verdeutſchung der lateiniſchen Sabausdride 

in der deutfhen Ipradlebre. 

Bon Konrad Rudolph. 

(Fortfepung.) 
Kern nannte alle Sapteile auker dem Subjekt und Prädikat 

»Beftimmungen« umd teilte fie nach ihren Beziehungen in 
Haupt und nad ihren Formen in Unterarten ein. Nicht alle 

brauchen diejen Ausdrud ald grammatiſches Fachwort in jo Harem 

und einheitlihem Sinne. Manche nennen alle dieje Sapteile 

»Ermweiterungene und wenden ben Ausdruck » Bejtimmung« 
nur auf gewiſſe Arten davon an. So ergibt ſich bei Lohmeyer 

folgende Einteilung: 

Erweiterungen: 1. Ergänzungen. 
2. Beitimmungen. a) Umftande- 

b) Hauptwortsbeftimmungen. 

Bwedmäßig ift dies nicht. Die Bedeutungen der Ausdrüde »Er- 
weiterunge und »Beitimmunge ftehen an ſich in einem gegen⸗ 
fäglihen Verhältnis.) Durch Beftimmungen wird ber Be 
beutungsumfang ihrer Beziehungsmwörter meift verengert, und 
freitich zugleich der äußere Umfang des Sapes erweitert. Aber 
dem Schüler iſt diejer Sinn der beiden Benennungen nicht obme 

weiteres Mar, und der Wortlaut einer Belehrung wie: »Die Ad⸗ 
verbialbeftimmung tritt als Erweiterung zu Berben« ujw. 

(Zohmener $ 10) wirkt beirrend auf jein Spracdhgefühl. Darım 
empfiehlt es fich, den für den Gattungäbegrifi gebrauchten Aus— 

drud auc für die duch Zuſammenſetzungen bezeichneten Arten 
feitzugalten. Dafür ift aber der Husdrud » Beitimmungen« ges 

eigneter; ihn hat aud) Wille gewählt. 

, Unklar ijt bei Lohmeyer ferner der Ausdruck für die Unter: 

ſcheidung ber beiden Beitimmungsarten. Gemeint find mit Um— 

ſtandsbeſtimmungen Bejtimmungen zu Zeit, Eigenjchaftss und 

Umftandswörtern ($ 10). ®enannt find fie jo, weil fie Umſtände 

ausdrüden. Das Wort » Beitimmungen« ift alfo hier in einem 

anderen Sinne gebraucht als in der folgenden Zuſammenſetzung 

»Hauptwortbeftimmungen«; nur im dieſer hat es die bem Sprach⸗ 

gebrauch entiprechende Bedeutung, in ber anderen hätte (Um⸗— 

ftands:) Bezeichnungen« oder »> Angaben« dafür eingefept werben 

müfjen. Entjtanden ift diefe Unflarheit durch ungenaue Über: 
fegung des lateinischen Ausdruds »abverbiale Bejtimmungene. 
Hätte Lohmeyer dieje ſprachliche Ungenauigleit verbefiert, dann 
hätte er fofort auch bie logiiche Unrichtigfeit feiner Einteilung 

erfannt. Folgerichtig Hätten doch zu Umftandsbeflimmungen 

1) So werden wirklich in der Einteilung der Wortgruppen 
>» Beftimmungs- und Erweiterungsgruppen · einander enigegens 
gelent (Behaghel, Die deutſche Sprache? S. 297; Eütterlin, 

e deutſche Sprache der Gegenwart ©. 251.) j 
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oder vielmehr =bezeihnungen ald Nebenarten Zuſtands- und 
Gegenſtands bezeichnungen und zu Hauptwortbejtimmungen 

Zeit⸗, Eigenjhafts- und Umftandswortbeftimmungen geftellt 

werben müſſen. Die Urſache des Fehlers ift wieder die Ber- 
mengung ber beiden Gefichtäpunfte, zwiſchen benen bie Bes 
trachtung des Sapbaues hin und Her zu jchwanten pflegt. Bei 

der einen ber beiden Beftimmungsarten ſchwebte ihre grammatifche 
Beziehung als Einteilungsgrumd vor, bei der andern ihr Inhalt. 
So entitanden zwei einander kreuzende Urten; benn eine und 
biejelbe Beftimmung kann nad ihrem Anhalt eine Umftandss 

angabe, nad) ihrem Beziehungsworte eine Hauptwortbeftimmung 
fein wie in bem $ 11 unter den Hauptwortbeftimmungen ans 
geführten Beifpiel: Das Schloß dort. 

Daß durch die Berdeutfchungen » Ergänzunge« und »Begen- 
ftande, bie für »Objelt«e und »Subjelt« fajt allgemein üblich 

geworben find, das Verhältnis zwifchen dieſen beiden Sahteilen 

Mar bezeichnet jei, wird niemand behaupten. Im gewöhnlichen 

Sprachgebraud; werden nicht die Eubjelte, fondern gerade bie 
Objelte von Tätigkeiten ihre »Begenftände« genannt. Jedes 

Fremdwörterbuch verdeutſcht »DObjelt« durch diefen Ausdruck. Er 

taucht in diefer Bedeutung zuerft im 18. Jahrhundert auf, und 

zwar zunächſt als Verdeutſchung des lateiniichen Fachwortes »Ob- 
jeft«, deſſen ältere Überfegung » Gegenwurfe er verdrängte. Aus 
der grammatiichen und philoſophiſchen Fachſprache iſt er dann als 

Bezeichnung deſſen, worauf eine Tätigfeit gerichtet ift, in den 

allgemeinen Sprachgebraud übergegangen und hat fich in dieſer 

Bedeutung fo befeftigt, daß feine in den heutigen grammatifchen 

Lehrbüchern übliche Übertragung auf das Subjelt unmöglich aus 
ſchwankendem Spracigebraud; erflärt werden kann. Die Urſache 

diejer Übertragung liegt vielmehr in der Verſchlebung des Ger 
fihtspunttes, von dem aus man den Begriff dieſes Sapteiles bes 
ftimmte. Nach der Heute üblichen Erklärung ift Subjelt bas, 

wovon oder worliber etwas ausgejagt wird. Bon biejem Stand» 
punkt aus ift tatfächlich das Subjelt ein Objekt, ein Gegenjtand, 

anf den die Ausſage gerichtet und zu bem die ausſagende Perſon 

ald Subjekt gedacht ift. Dagegen wäre nicht einzumenden, wenn 
hierin wirllich ein diefen Sapteil von allen anderen ar unters 

ſcheidendes Merkmal läge. Gegenftände der Ausjage find aber 
die anderen Eapteile auch. Ein Unterſchied ergäbe fich von 

diefem Gefichtäpunft aus nur für das Subjeft und Prüdifat, 

die fi gegenüber ber Ausſage- und ber ihr zu Grunde 

liegenden Denttätigleit der redenden Perſon zu einander ver 

halten mie ein entfernteres umd näheres Objelt. Denn wie 

jenes auf bie Frage nad) dem »Movon«, jo antwortet dieſes auf 

die Frage nah dem »Wase der Ausſage. Auf bie frage, 
wovon etwas ausgefagt werde, antıvortet aber nit nur das 

Subjelt, fondern aud alle anderen das Ausſagewort be 
ftimmenden Sapteile; fie würde, wenn z. B. der Saß vorliegt: 

Athene geleitete den Telemad zu Nejtor« ebenjo richtig mit 

»Zelemad;« oder »Neftor« beantwortet werben wie mit »Athene«, 

und wenn dagegen eingewenbet wird, man müſſe eben ben im 

Vordergrunde oder im Mittelpunfte ber Vorftellungsmaffe 

bes Spredenden ftehenden Ausſagegegenſtand von den anderen 

unterjcheiden, jo gelangt man auf biefem Wege wohl zur Auf- 
findung des »piuchofogiichen« oder des »logiichen« Subjelts, nicht 

aber des grammatiichen, das ſich nun einmal von dieſem Stands 

punfte aus nicht beftimmen läßt. 

Bei der Begrifisbeftimmung des Objelts gibt man nun diefen 
Gefichtepuntt wieder auf und beitimmt es nad) feinem Verhältnis 

zu dem Inhalt des Ausfagewortes als den Gegenſtand, auf 
ben bie in biefem ausgedrüdte Tätigkeit gerichtet iſt. Wie die im 
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erften Teil dieſer Abhandlung beiprochene Verwirrung in der 
zwitterhaften Bedeutung, in der man das Wort »Sap« gebraucht, 
fo hat diefe ihren Grund in der ungenauen und doppeljinnigen 
Verdeutſchung des Prädifats durch »Ausfagee. Denn dieſes Wort 
kann jowohl das Ausfagen, die Ausfagetärigfeit (praedicatio) be 
deuten als auch das Ausgeſagte (praedicatum). Nur in der zu— 

legt genannten Bedeutung entfpricht e8 genau dem lateinijdhen 

Fachwort. Indem man aber bei der Begriffäbeftimmung bes 
Subjelts von jener, bei der des Objelts von diefer Bedeutung 

ausgeht, erhält man zwei Sapteile, für die ſich nur eine zus 

treffende ſprachliche Bezeichnung bietet, und mit Unrecht wird 

dann der Armut der Sprache die Schuld zugejchrieben, wenn alle 
Berjuche mihlingen, die lateinifchen und griechiihen Benennungen 

durch Hare beutjche zu erfeßen. Denen, die ſich aus diefem Grunde 

auf eine nur teilweife Berdeutfhung der grammatifchen Fach— 

wörter beichränfen zu müſſen glauben, bietet fic in der Bwel- 
ſprachigleit jelbft das bequemfte, aus Dntel Bräfigd Rede im 
Rahnftädter Reformverein befannte Mittel, das ſachlich Vers 

mengte ſprachlich zu jcheiden: es wird einfad) das Objelt der Aus— 

fagetätigkeit »Gegenftand« und der Gegenjtand der im Ausſage— 
wort auögebrüdten Tätigkeit »Objelte genannt.) Die anderen 
umgeben die Schwierigkeit dadurch, daß fie für dad Objekt eine 

Verdeutſchung wählen, die gerade bad, was fie ausbrüden joll, 

das unterſcheidende Merkmal, nicht enthält. Denn » Ergänzunge 

ift nur eine Bezeihnung für den Gattungsbegriff, unter den alle 
Beitimmungen des Ausſagewortes fallen, und für das Subjelt 
ebenjo zutreffend wie für das Objelt.*) 

Zu Maren Benennungen fan man nur dadurch gelangen, 

daß man entweder den Sapbau nad) rein formal-grammatiichen 

Gejihtspunften betrachtet, oder, jalld man ben Inhalt der Sap- 

teile und ihre logifhen Beziehungen zueinander den Benennungen 

zu Grunde legen will, dieje von einem einheitlihen Stand- 
puntte aus zu beflimmen ſucht. 

Zum allgemeinften Auedruck des Präditatinhaltes wird ſich 

ſchwerlich eine trefiendere Bezeichnung finden lafjen als » Zus 

ftande«, die auf alle Arten des tätigen, ruhenden oder leidenden 

Verhaltens angewendet werben lann, wenn auch diefer Ausdrud 

zuweilen in engerem Sinne zur Bezeichnung eines dem der Hand- 

lung nebengeorbneten Begriffes verwendet wird.’) Ülber die Aufs 
faſſung der Adverbialien ald Umftandsangaben herridht all 

gemeine Übereinfimmung. Auch der Inhalt des Objelts wird 
allgemein al$ der Gegenſtand erllärt, auf den die im Prüdifat 
ausgedrückte Tätigkeit gerichtet iſt, und diefer Sapteil nur des⸗ 

halb anders genannt, weil dieje Benennung für das Subjekt vors 

weg genommen ijt. Schwierigfeiten bereitet aljo nur die Bes 
nennung des Subjehtd. Einige Berdeutihungsvorichläge hat Karl 
Erbe beſprochen und auf ihre Mängel hingemwiefen.*) Gegen jeinen 

eigenen Vorſchlag »Hauptdingsangabes jpreden diejelben Bes 

denfen, die Kern gegen die Berbeutihung des Subjtantivs durch 
»Dingworte geltend madıt.’) 

1) So in dem Handbuch für den deutihen Sprachunterricht 
von Müller: Frauenſtein. 

2) * Behaghel a. a. O. S. 312: »Das Zeitwort bedarf 
zu feiner Ergänzung ein Subjeft.« 

3) Ju ofienbarem Widerſpruch zum allgemeinen Spradigebraud) 
wird »HYufland« von Bojunga ©. 27 dem Begriffe »Handlung« 
fogar untergeordnet. 

4) Die deutiche Spraclehre in dbeutichem Gewande. Im An— 
ſchluß an die IV, Haupiverfammlung des Allg. Deutich. Spradv. 
zu Hannover 1891 bearbeitet. Braunſchweig IS. ©. 34. 

5) Zuſtd. umd Ggſtd. S. 130: Unter Dingwörtern aud Be: 
zeichnungen von Perjonen umd Räumlichkeiten zu veritehen, iſt 
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Das Subjekt ſtellt ſich ſchon durch jeine unabhängige und ums 
wandelbare grammatiſche Form den andern Sapteilen gegenüber 
als etwas Selbftändiges dar, und dem entjpricht auch fein In— 

halt: es bezeichnet immer etwas als jelbftändig Gedachtes, das 

Präbdifat einen daran haftend gedachten Zuſtand!), ber von 

mannigfahen Umftänden begleitet jein fann und, wenn er in 
einem tätigen Berhalten befteht, auf irgend einen Gegenitand 

gerichtet if. Das führt von felbft auf den Gedanken, zur Ber: 

deutichung des Subjelts das der Ableitung »jelbtändige zu 

Grunde liegende Wort »Selbftande zu Hilfe zu nehmen. Das 
wäre feine Neubildung, ſondern eine Emeuerung. Der Berjud, 
dieſes dem Sprachgebrauch zwar fremde, aber tm bdeutichen Bort: 

ſchatz doch vorhandene Sprachgut in Umlauf zu fepen, ift ſchon früher 

gemacht worden.) Es würde ald allgemeinfter Ausdruck des 

Subjettsinhalts ebenſo paſſend jein wie »Zuftande für dem dei 

Prädifats umd in der Zuſammenſezung Selbjtandbezeihnung 

oder sangabe dieſen Saptell von den andern ebenfo treffend 

unterfcheiden wie in ber Aufammenfegung »Selbftandmworte dad 

Subjtantivum von den anderen Bortllajien. Dem Schüler würde 

es freilich zunächit ebenjo unverfländlich fein wie das fremdiprad; 

liche Fachwort, aber ed würde mwenigitens fein Sprachgefühl nicht 
verwirren, wie bie biäher übliche Verdeutſchung durd) »Gegen- 
ſtand«; und daß es leineswegs eine zu ſchwere und feinen Ber 
ſtand übermähßig in Anſpruch nehmende Anfgabe wäre, ihm den 

Sinn des Ausdruds deutlich zu maden, fann man aus der von 
Kern (Zustand und Gegenftand ©. 100 ff.) mitgeteilten Lehtprobe 
erjehen, in der der Unterſchied des felbitändig und unfelbitändig 

gedachten Borftellungsgegenftandes, wie er ſprachlich auch durch 
die Schöpfung der Subjtantiva und Adjetiiva ausgedrüdt ift, an 

einem jehr einfachen und anſchaulichen Gleichnis Har gelegt und 
zugleich gezeigt wird, wie man im Denlen auch die an den Dingen 
haftenden Zuſtünde und Eigenihaften »abftrahieren« ober abziehen 

und dadurch zu jelbjtändigen BVorftellungsgegenjtänden machen 
fünne, ein Borgang, dem in der Sprace die Subjtantivierung 
(Berjelbjtändigung) der Zuftands= und Eigenſchaftswörter ent 

ipricht. So würde dieſe Verdeutſchung zugleich den Grund zu 
einem Berftändnis des Gegenſatzes zwiſchen Subfiftenz und In 
härenz legen und vielleicht auch zur Einbürgerung der Berdeuts 

ſchung diefer Ausdrüde durch »Selbftand und Zuſtand« in der 

pbilofophiidhen Fachſprache führen. (Schlu folgt.) 

glauche. 
In einem Kreiſe von Sprachfreunden in Freiberg i. S. kam 

vor einiger Zeit das Geſpräch auf ein in der dortigen Bold 
mundart vorfommendes Gigenihaftswort glaude. Es be 
deutet, wie feitgeftellt wurde, fo viel wie feucht, bemäkt. Doch 

eine nicht zu biligende Vergewaltigung unfrer Sprade; und Zus 
ftände und Eigenjaften wie freude, Tapierfeit werden wobl Im 
Gegenfag zu den Adjettiven freudig und tapfer jo gedacht, ald 
wären fie etwas Gelbftändiges, aber ala Dinge fieht fie 
darum wohl feiner an. 

1) Bal. Bojunga &.62: »Der Sapgegenftand bezeidmet den 
Träger der in der Sapausfage ausgedrüdten Borftellung«. Diele 
Erklärung gibt genau den Sinn von subjectum, Ömozeiwtror 
oder Ömoareag wieder, das fowohl Subieft als auch Subſtanz 
bedeuten kann. — Über den weientlichen Unterjchted zwiſchen der 
prädifativen und attributiven Berbinbung j. em, Die 
deutiche Saplehre, eine Unterfucung ihrer Grundlagen ©. 197 
und Paul, Prinzipien S. 124, der die Attribute »begradiertt 
Prädifate« nennt. 

2) ©. Grimm Wörterbuch unter »Selbftand« und »Selbftand# 
mort«. 
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wird nicht jede Feuchtigkeit damit bezeichnet; die zum Trodnen 
aufgehängte Wäſche ift nicht glauche, auch nicht die Brille, bie 

zur Winterzeit bei dem Eintritt in bie warme Stube feucht ans 

läuft, wohl aber die Wand in einem noc nicht autgetrodneten 
Neubau und die Bettwäſche, die an einem mebeligen Tage bei 
offen ftehendem Fenfter Feuchtigkeit anzieht. Nach Ihren Er— 
fundigungen wird glauche auch in anderen Gegenden bes Erz- 
gebirges, ebenjo in der Meihiner und Mofjener Gegend gebraucht. 
Sie fragen an, moher biefes Wort ftammt, nad welchem Sie 
vergebens in Ihren Wörterbüchern geforjcht haben, was e8 eigents 
lich bedeutet und ob es auch in anderen Gegenden befannt ift. 

In der Tat fcheint diefer Ausdrud jept ganz felten zu fein. 

Die meiiten mundartliden Wörterbücher laffen uns hierbei im 

Stich. Nur in der Tiroler und bayrijhen Mundart begegnen 
wir ihm. Hintner (Beiträge zur Tirolifchen Dialeltforſchung S. 84) 

führt glauch an in der Bedeutung durchtränkt und angejchwollen 

von einer Flüffigleit, befonders fett, z. B. »ſie iſcht ganz glauch 
va lauta rör'ne, fie ift durch vieles Weinen gleihfam durchtränkt 
und angeihwollen; ⸗»die wollin bent glauche von Gewitterwollen, 
»bdie frapfin hent zu glauch«, fie haben zu viel Schmalz gejogen. 

Scjmeller I ? 969 erwähnt glaud im Sinne von bleich und auf: 
gedunſen — aber er führt nur eine Stelle dafür an. In ber: 

felben Bebeutung finden mwir das Wort bereits im Mittelhoch- 

beutichen. Lexer I 828: gelüch — geſchwollen, aufgedunfen, sin 

nase gröz unde gelüch; der lib von swulsten glüch, Neben 

biefer Form gibt ed aber im Mittelhochdeutichen noch eine andere 

ganz ähnlihe: glüche — glänzend. Dieſe würde unferem glauche 

genau entiprechen; auch die Bedeutung paht dazu, benn das 
Feuchte Hat ja einen gewillen Glanz Glaucd im Sinne von 

glänzend kommt nad) Schöpfs Tiroliſchem Jdiotifon in Tirol vor. 

Es findet fid) aber namentlich auf niederdeutſchem Geblete. In 

Schiller-Lübbend Mittelniederdbeutichem Wörterbuch lefen wir unter 

glue, glo eine Stelle aus Neocorus’ Chronif des Landes ber 
Dithmarſchen: ock waß (bei einer Viehſeuche) de melk ganz 

seltzam, dat se so lang und glauch (durchfichtig) waß, dat 

men se nicht woll geneten kunde. Das Teutſch-lateiniſche 

Wörterbuch von Friſch (1741) erklärt glauch ald »weihblau, 

Schimmelfarb, wird von Metallen gefagt glaueus; was von Glanz 

glauch oder jehr weiß ift, hat nit gem Metall in ſich. Ein 

glauder Gang, eine Erp=Mder, jo nur fcheint ächtes Erk zu 
haben, ein tauber, leerer Gang«. Adelung bejtätigt, dab glauch 
im Bergbau eine weihblaue, dem Schimmel ähnliche Farbe be- 

zeichne: »glauches Erz, glauches Gejtein; weil dergleichen Geſtein 
alle Mahl taub d. h. ohne Erzgehalt zu ſehm pfleget, jo heiht ein 

glaucher Gang ebendafelbft auch jo viel als ein tauber, leerer 
Gang. Glauchherd im Bergbau, ein Herd, deſſen Bretter ſehr 

genau aneinander gefügt und glatt fein müfjen, und welder ohne 

Planen gebraucht wird, das gepochte Erz und Schlämme darüber 

zu waſchen. In Ober-Deutichland Glaucdherd ein Meiner 

Vogelherd.e Campe ſchließt ſich diefen Angaben an, fügt aber 
als zweite Bedeutung noch Hinzu: heil, glatt, glänzend; dann 
aud) jo viel ala hübſch — ein glauches Gefidht, ein glauches 

Mädchen, glauch fein; davon die Glauchheit. Im Bremijchen 
Wörterbuch (1767) finden wir die Form glaufe mit der Ers 

Härung: »bder helle, muntre Augen hat. Man braudit es nur 

als ein Schmeichelmort von Kindern und Frauenzimmer. Co 

fagt man von einem Mädchen: Se is ene lütje Glaufe — das 

Mädchen bat Augen wie ein Falfe, fieht munter aus den Augen. « 
Weit häufiger als glauch, glauche, glaufe ijt glau, das bes 

fonders auf nicberdeutichem Boden mit Vorliebe gebraucht wird. 
Es bedeutet nach Sanders hell, glänzend, heiter, friſch, ſcharf⸗ 
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fihtig. Leſſing fagt darüber: »glau fit ein niederſächſiſches Wort, 

welches wir auf alle Weiſe in unfere Bücherſprache aufnehmen 

follten; es heißt jo viel als heil, ſcharf und wird bejonders von 

Augen gebraudyt« (Sanders), Nah Trachſel, Glofjarium der 
Berlinifchen Wörter (Berlin 1873), bedeutet glau in Berlin »ver= 

gnügt«e. Aus dieſem glau tft glauaugig gebildet, eine Über- 
fepung für das Homerische yiaeuxamıs, ebenfo der Berfonenname 

Glaubredt, der nicht etwa eine Aufforderung zum rechten 

Glauben enthält, ſondern Einfihts: glänzend bebeutet (vgl. Als 
breit, Ru⸗precht, Giſe-brech). Glau kommt ſchon im Wit 

deutichen und Gotiſchen vor. Schade (Altdeutſches Wörterbuch) 

fagt darüber: glau ahd. glau, glou, klau Hug, erfahren, eine 

fichtig, vorfichtig, ſorgſam; angelfähl. gleäv, altnordiſch glöggr, 

gotifh glaggvus — er vergleicht damit das griechtiche ziuuxdgs 

Licht Ichimmernd, YyAadoow ich leuchte. Gegenwärtig fcheint glau 

und glauch in gleihem Sinne nebeneinander gebraucht zu werben, 

So jchreibt Duden in feinem neueften Orthograpbifchen Wörterbud): 
glau, glauch (ndrd.); Heil, ſcharſſichtig. 

Ob glau und glauch ihrer Abjtammung nad) zufammengehören, 
ift zweifelhaft. Es liegt nahe, bei glau an glühen, Glut, gloften 
zu benfen; bei glauch ge-lüh (demn es ift doch faum anzunehmen, 

daß gelüh und glüche verichiedene Worte find) an den Stamm 

von Licht (Rohe, Luchs, leuchten, erlaudt, Durchlaucht). Jeden⸗ 

falls fcheint die Grundbedeutung beider Wörter hell, glänzend zu 

fein. Bei glau bat fie fich nach der geiftigen Seite weiter ent- 

wicelt zu Mar, jcharffichtig, flug. Daß es aber aud) von fürpers 

lien Dingen gebraucht wird, zeigen uns einige Velegitellen, die 
Sanders in feinem Ergänzungswörterbuc) unter glau aus neueren 
Schriftfiellern anführt: »daß er jo wohl genährt und glau 

ausjehe«, »ihr glaues, rundes Antlig«e, Hler heißt glau offen- 
bar jo viel wie fettglänzend. Glauch finden wir in ber Grunde 
bedeutung glänzend in dem von Friſch und Adelung erwähnten 

Sprachgebrauch des Bergbaues, wo es weiß, weißblau, jchimmels 
farben bedeutet. Dameben bezeichnete es auch den Glanz, ber 

an feuchten und gefchwollenen Stellen bemerkbar iſt. So erflärt 

ſich das erzgebirgiiche glauche — feucht und das tiroliiche glauch — 
angeichwollen, durchträntt von einer Flüffigkeit, befonders Fett. 

Es bedeutet aljo ebenjo wie glau auch fettglängend. 
Es wäre von Wichtigkeit zu erfahren, ob glauche oder glauch 

in biefer oder jener Bedeutung aud) in anderen Landſchaſten gegen 

mwärtig noch im Munde des Volks fortlebt. Mitteilungen darüber 

würden dankbar begrüßt werben. 
Dresden. 9. Dunger. 

Rleine Mitteilungen. 

— Der Chef der Marineftation der Nordfee, Admiral 

Thomjen, hat in einer Verfügung vom 27. April die ihm unters 
geordneten Slommandeure, Kommandanten und Vorſtände der Bes 
börden auf die Notwendigkeit hingewieſen, durch perſönliches Ein: 
wirken eine durchgreifende Veränderung in der Abfafjung von 
Schriftjtüden herbeizuführen. Außer dem fortdauernden Gebraude 

»veraltetere Fremdwörter — troß früherer Vorfchriften — und 

der Vorliebe für papierne Wendungen wie »der Genannte, der— 

felbe, feitens, zur Seit, nach dem bdiesjeitigen Ermeſſen« u. a. 

iſt es Hauptiächlich die unüberfichtliche, das rafche BVerftändnis 
hindernde Schwerfälligleit des fünjtlich geichachtelten Sapbaus, 

gegen ben der Erfah vom Standpunkte ber dienſtlichen Zwed— 
mäßigfeit gerichtet iſt. Ganz begreiflid; denn gerade die höchſten 

Dienititellen, bei denen die Zuichriften in Maſſe zufammenftrömen, 

müfjen es als verdrießlich und nachteilig empfinden, den Einn 

2 
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fokher Schreiben oft erft nach mehrmaligem Durchleſen enträtjeln 

zu können. »In erfter Lines, jo wird daher beftimmt, >muß 
jedes Schriftftüct knapp und Har fein; jeder Entwurf muß darauf: 

hin geprüft werben, ob fi) das Geſagte nicht in kürzeren und 

weniger Sätzen fagen läft.« 
Der Erlaß hat noch eine beſonders beachtenswerte Beigabe, 

nämlid zwei Mufterbeifpiele ganz nad) Art unſrer Gäße zur 
Schärfung des Sprachgefühls. Zwei wahren Pracht- und Meijters 
ftüden der Kanzleitunjt alten Stils, Behauptung mit Begrüns 
bung und Folgerung in einen Gap zu preffen, werden die 
verbejjerten, ganz einfahen Faſſungen gegenübergeftellt. Das 
muß, follte man meinen, auch die zäbejten Anhänger des Alten 

belehren. 

— Bom Machtbereich der deutſchen Sprache. Liber die erfreus 
lihe Zahigleit, mit der die deutjche Sprache auf zwei deutſchen 

Spradinjeln in Piemont fejtgehalten wird, berichtet der 

Freiburger Profefjor 2. Neumann in den Münchener Neueften 

Nahrihten vom 23, April. Er hat ſchon 1890 dieſe Gegenden 

durdiwandert und das Jahr darauf eine Schrift über »die deuts 

jhen Gemeinden in Piemont (Freiburg i. B., I. C. B. Mohr, 
0,80 ,4) ericheinen lajjen. Im vorigen Sommer ift er nun von 

Saadstzee aus nad) Macugnaga im Unzascatale (zum Toce) 
wieder und nadı Rimella am Maitallone (zur Sefia) zum erjten 

Male gelommen. Dort ergab die italieniſche Volkszählung 1901 
unter 1523 Familien 1116 als beutjchiprechend, Hier von 259 
fogar 258. Amisſprache, Kirchenſprache, Schulſprache find durchs 

aus ilalieniſch, und tropdem erhält ſich das Deutſch ald Umgangs 

ſprache ſelbſt im jüngiten Geſchlecht. Dieſes Deutfd) in Nimella, 

dem in der Grefjoney verwandt, war dem Freiburger ald ges 

borenen Alemannen ohne alle Mühe verjtändlich, die Leute im 

Macugnaga ſprechen die altüberlommene Wallijer Mundart, ſehr 

ähnlih der im Zermatter und Saafer Tal. Prof. Neumann 
wohnte in Macugnaga dem Hauptgottesdienfte bei, zu dem er 

die ganze Dorfbevölterung, Frauen und Mädchen in ihrer male 
riſchen Tracht verfammelt ſah. Kein Wort deutſch, Predigt und 

die üblichen Verlündigungen von ber Kanzel — alles italieniſch. 
Aber ald er nachher auf der Straje die Leute an ſich vorübers 

ziehen lie und ihren Geſprächen lauſchte — fein Wort italienifch, 

alles deutſch. Auf fein ⸗Guten Tage ftußten fie wohl erft, ant- 

worteten aber bald, ob alt oder jung, Mann oder Frau, fait 

ausnahmslos in deuticher Sprade. Den Grund biejer erfreulichen 

und leider jo ungewöhnlichen Erfdjeinung findet Prof. Neumann | 

in der immerwährenden Berührung mit dem geſchloſſenen deut- 
ſchen Sprachgebiet, die namentlich durch das Touriſtenweſen wieder 

gefräftigt worden ijt. Daraus erhellt, wie wichtig es iſt, daß 
Deutjche, die im Sommer in die Nachbarſchaft deuticher Sprach- 

injeln, in dieſem alle aljo des Monte Nofa, nad) Zermatt oder 

ins Saafer Tal fommen, es ja nicht vergejjen, daß auch fie durch 

einen Abjtecher oder kurzen Aufenthalt — es handelt fid) hier 

um Orte von hoher Iandihaftliher Schönheit — zur Stärkung 

des deutſchen Sprachſtandes ihr Zeil beitragen fünnen. 

Auf eine glei rühmliche Ausnahme von der vielbeflagten 
Neigung deutjher Auswanderer, fich dem fremden Boltstum zu 

unterwerfen, macht eine Schweizer Zufchrift an die Franfjurter 

Zeitung aufmerljam. Im Meuenburger Jura am Fuße bes 

Chaſſeral liegt eine deutſche Spradinjel von eingewanderten 
Berner Bauern. Joux du Plane heißt das Dorf, das zu der 

zwei Stunden entfernten neuenburgiichen Gemeinde Chejard ge- 
hört. Es find etwa 30 Häuſer, die jo weit auseinanderliegen, 

daß man vom erſten bis zum leßten eine gute Stunde Weges 
hat, Die Schule ift franzöfih, jämtlihe Bewohner des Dorfes 
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fprechen deutih. Das joll ſchon über ein halbes Jahrhundert jo 
fein. Als der Kanton Neuenburg noch unter preußiſcher Ober: 
boheit ftand, beſaß Joux du Plane feine deutihe Schule; unter 
der republilaniſch⸗ neuenburgiſchen Herrſchaft iſt dann eine fran 

zöfifhe Lehrerin eingezogen. Anfänglid enthielt der Lehrplan 
noch einige deutihe Stunden; fie jind aber bald verihmwunden. 

Die Bauern haben es nicht verabjäumt, bei ber newenburgiichen 
Regierung um Belaffung des deutjchen Unterrichts zu bitten; 
aber ihre Bemühungen find erfolglos geblieben, umd mun fügen 
ſich die Leute feit 50 Jahren. Es ift ſchon vorgelommen, dab 
die Lehrerin fein Wort deutich verftand, während die neneintreien: 
den Schüler nur deutſch jprachen; da haben dann die Schliler der 

oberen Klaſſen dem Unterrichte durch ihre Dolmetjchertünite nad): 

helfen müſſen. Selbfiverftändlich gehen auf dieje Weife die beiden 

eriten Schuljahre verloren. 

— Sleinhändler oder Detaillit. In Hamburg fpielt ſich 

augenblidiicd ein merkwärdiger Kampf gegen eim neues Fremd⸗ 
wort ab, dem das Hamburgifche Parlament (die Bürgerſchaft) durch 

Einführung in daB Geſetz Bürgerrecht verſchaffen möchte, während 

der Senat ſich noch dagegen fträubt. Der Senat hatte einen 

Geſehentwurſ betr. die SHeinhandelsfammer eingebracht und in 

dem Entwurie die Nusdrüde Kleinhandel, Kleinhändler ulm. 

gebraucht. Die Bürgerſchaft erjepte überall dieje deutſchen Aus 

drüce durch Detailliftenfammer, Detailfandel, Detailliſt, obgleich 

mehrere Nebner die Sinnlofigkeit und Häßlichkeit diejer Vezeih- 

nungen Har nachwieſen. Die Wortführer der Kleinhändler be: 
baupteten, dieſe würden die deutfche Bezeichnung als eine »Degra: 

datione empfinden, und drangen mit ihrem Antrage durd. Der 

Senat, an den der Geſeßentwurf mit den Abinderungen zurüd: 
ging, fandte ihm ber Bürgerſchaft mit einer Ermwiderung wieder 

zu, in welcher er u. a. auf den von ihm vorgeichlagenen und 

durchaus zutreffenden deutſchen Bezeichnungen beharrie. Bis 
hierher iſt bereits im diefer Zeitfchrift (1902 Nr. 6, Sp. 172H) 

über die Sache berichtet worden. Inzwiſchen ift aber der Ge 

jegentwurf am 22. April d. 3. wieder in der Bürgerichaft ver: 
handelt worden. Wiederum wurden die alten Gründe für 
und wider vorgebradt; ein Vermittlungsvorſchlag wollte, um 

die Empfindlichkeit der Kleinhändler zu ſchonen, »Stüdhandeit- 

fammere, »Stüdhändler« ujw. jagen; es half jedoch alles nichts; 
man nahm den Gejepentwurf in allen übrigen Puntten nad 

dem Senatsentwurf an, verlangte aber Erfepung der deutſchen 
Ausdrüde durch Detaillijtenfammer uf. 

Der Senat fteht nun alfo vor der frage, ob er dem @eiche 
wegen der — ſprachlich und äfthetiich zu beanftandenden — Fremd- 
ausdrüde die Genehmigung verfagen oder nadigeben fol. So 
zugeipigt gewiſſermaßen zur 8abinettöfrage ift eine Fremdwörterftagt 

wohl noch nie geweien; jedenfalls wäre es jehr wichtig, wenn 

der Senat, der fachlich völlig in jeinem Rechte ift, auf feinem 
Standpunkt beharrte. 

Diefer und aus Hamburg zugegangenen Mitteilung it noch 
ein neuerer in den Baterftädtiihen Blättern der Hamb. Nachrichten 
am 25. 4. gemachter Vorſchlag hinzuzufügen. Hier wird von 

»Mic.e an das früher in Hamburg bodangefehene Kramer: Amt 

erinnert, das zwar dem Begriffe nad) mit ber neuen Einrihtung 

nicht ganz ſtimme, aber ihr tropdem gewiß mit feinem Namen dienen 
tönne, Alſo fort, jo ſchließt der Einfender, mit dem Zwitterwort 

»Detailliftenfammer« umd nennen wir, wenn es denn durchaus nicht 
mit Sleinhandelsfammer geht, die neue Körperſchaft mit dem 
alten hamburgiidhen Namen: »Das Kramer-Amt«! — Das jhein! 
ein glüdlicher Ausweg; wenn das alte Krameramt von dem neuen 

nicht verichiedener iſt als beiſpielsweiſe der heutige Reichstag von 
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der ganz und gar anderen Einrichtung, die ehemals fo bieh, dann 

möge man in Hamburg getroft den altehrwürbigen Namen er: 
neuern. 

— Nach einer Meldung der Deutſch-Südweſlafrikaniſchen 

Zeitung ift ber Zweigverein Windhuk, der, wie wir in der April 

nummer Sp. 109 berichteten, im Borjahre von 46 auf 82 Mit: 
glieder angewachſen war, inzwiichen mit einem Male auf 106 

geitiegen. (Bol. Aus den Zweigvereinen Sp. 193f.) Das iſt ein 
neuer umd fehr erfreulicher Beweis dafür, daß da drüben noch zu 

rechter Zeit der Kampfruf zum Schupe der Mutterfprache erhoben 
worden iſt. 

— Fortſchritte. Dem Stuttgarter Stadtſchultheißen— 
amt hat der Stuttgarter Zweigverein die neu aufgelegte »Amtss 

ſprache von Karl Bruns mit der Bitte überfandt, die ſtädtiſchen 

Beamten zu veranlajien, in ihrer Amtsſprache ſich unnötiger Fremd⸗ 
wörter zu enthalten. Hierauf hat das Stadtſchultheißenamt geant- 

mwortet, daß in einem bemmächjt ergebenden Erlafie den Beamten 

empfohlen werden wird, unnötige Fremdwörter zu vermeiden. — 
Einen Schritt zur Verdeutſchung von allgemein verbreiteten Amts— 
bezeichnungen macht ein vom WUmteblatt für die württem= 
bergiihen Verkehrsanſtalten veröffentlichter Erlaß, nad 

welchem ftatt de3 Nusdrudes »Telephone« überall,. alfo auch in 

den zujammengejegten Vezeichnungen, das Wort » Ferniprecder« 

zu gebrauchen ift. 

— Sapungen ber Diederihs- Stiftung. Wie befannt hat Herr 
Direltor Auguft Diederichs in Bonn wie andern nationalen 
Bereinen jo auch dem Allgemeinen Deutſchen Spradyverein in 
hochherzigſter Weife eine bedeutende Stiftung zugewendet. Die 
Sapungen biefer Stiftungen mit Vor⸗ und Zubemerkungen bes 

Stifterd verjehen, find neuerdings im Druck erſchienen und von 

Karl Braun in Leipzig zu beziehen. Der Preis für die Sapungen 
unjres Vereins beträgt 45 A, für die des Schulvereins 30 A, und 

für die des Alldeutichen Berbandes 35 & Der Erlös foll wieder 
nationalen Zweden zu gute kommen. Bir würden uns fehr 

freuen, wenn dieſe Jeugnifje jhöner und opferwilliger Gefinnung 
ſich weit verbreiteten. 

— Fremdwörterei im Italieniſchen. In der Aprilnummer 
des in Brescia ericheinenden Monatöblattes Lest (der Diten) 

ſchildert Giovanni PBattifta Borteri launig eine Serata in 

famiglia, auf deutſch einen mufifalifhen familienabend. Unſer 

Koblenzer Mitglied Prof. van Hoffs hat uns diefen Auflag zus 
geſchickt, dejien Einleitung gelürzt auf deutſch jo lautet: »Wäre 

ic ein Schriftiteller, der auf ber Höhe ber Zeit fteht, fo hätte 

ich ſtatt serata gefagt: soiree. Mber ich bin ein verftocdter 

Staliener, der die neue Mode nicht mitmachen will, weil er bie 

Rotwendigkeit, der fo reichen Mutterſprache franzöfiiche und eng- 
liſche Lappen aufzuſehen, nicht einſieht. Zu einer Dame, der man 

beim Tanzen auf den Fuß getreten, darf man nicht mehr jagen 
sceusi (verzeihen Sie!), man muß jagen: pardon. Will ein 

parrucchiere (Haarjchneider) nicht von dem feinen Köpfen ver- 

fchmäht werden, jo muß er auf fein Schild jepen: coiffeur, Die 

alberghi (Gaftböfe), welche Säfte anziehen wollen, nennen ſich 

notgedrungen hötels. Es jollte mic) nidt wundern, wenn morgen 
unjere Modenarren jih anjhidten, in ihre geiftreiche Unterhaltung 

— hinefiihe Broden zu mengen, deren Bedeutung fie natürlich 

nicht einmal ſelbſt verjiänden.« 
— Aus Danzig wird und gejchrieben: Die Bezeihnung Roß⸗ 

arzt für die Tierärzte im Heeresdienſte ſoll durch den Titel 

Veterinär erjegt werden. Es wird danach in Zukunft im ganzen 
deutſchen Heere wie jet ſchon in Bayern Veterinäre, Oberveteri« 

näre, Stabäveterinäre und Korpejtabsveterinäre geben. Die 
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Herren Tierärzte follen eine bejjere gejellihaftlihe Stellung er— 

halten. Wird der ausländiiche Titel etwas dazu beitragen? — 
Auch wir möchten das ſiarl bezweifeln, aber noch ftärter, daß 

gerade die deutſche Heeresverwaltung ihr ſtets bewährtes Ver— 
ftändnis für die Sprachreinheit verleugnen follte, noch dazu in 
diefem Falle zugunften eines Fremdwortes, das in dem weiteften 
Kreifen einfach unverftändlich bleiben muß. 

Zur Schärfung des Sprabgefübls, 
205) »Der nachftehende 

Beſchluß: 
Auf die Beſchwerde des Stell⸗ 

machers Johann Friedrich Lüble⸗ 

mann gegen den wider ihn 
wegen Diebſtahls eines Por— 

temonnaies mit 8.4 50 & 

Inhalt, welches der Beitohfene 

im Bette unter dem Kopjtifien 

aufbewahrte, vom Amtsgericht 

zu Bremen am 14. Januar 1901 
erlajienen Haftbefehl mirb 

hierdurch diefer Haftbefehl 

wieber aufgehoben und die Frei⸗ 
fafjung des Beſchuldigten an— 
geordnet, weil der Diebftahl 
von einem Anderen audgeführt 
fein fann, während der Ber 

ftohlene auferhalb des Schlafs 

raumes zum Waſchen ſich 

aufhielt und daher der Verdacht, 

daß der nicht vorbeſtrafte Be— 
fhuldigte der Dieb ſei, weil 

er während der Anweſenheit 

des Beitohlenen an dejjen Bett 

berangetreten und bei jeiner 

Nüdlehr verfchwunden war, zur 

Beit als ein dringender 
nicht zu erachten ilt. 

Bremen, den 9. fyebr. 1901. 

Die Straflammer I des Lande 
gerichts. 

wird bem p. Lüblemann, deſſen 

zeitiger Aufenthalt unbelannt 

fit, hiermit zugejtellt. 

Bremen, den 1. Rovbr. 1901. 

Der Staatdanwalt.« 

(Gerichtlihe Belanntmahung, 

abgedrudt in den Bremer Nach⸗ 
richten vom 4. Novbr. 1901.) 

205) Gegen ben Stellmader 

Johann Friedrich Lubkemann ift 

‚vom Amtsgericht zu Bremen 
anı 14. Januar 1901 ein Hait- 

befehl erlafjen worden, well er im 

Verdacht ftand, ein Geldtäſchchen 
mit 8 Markt 50 Pig. geitohlen 
zu haben, das der Bejtohlene 
im Bette unter dem Kopftifien 
aufbewahrte. Diejer Diebjtahl 

tann jedoch auch von einem 
anderen ausgeführt worden jein, 

während ſich der Beſtohlene 

außerhalb des Schlafraums auf: 

hielt, um ſich zu waſchen. Da 
alſo der Berbacht, daß der nicht 

vorbeſtrafte Beſchuldigte der Dieb 

fei, weil er während der Ans 

wejenheit des Beftohlenen an 

bejjen Wett herangetreten und 

bei defien Rücklehr verſchwunden 

war, zur Zeit nicht als dringend 
zu erachten ift, jo wird biejer 

Haftbefehl auf feine Beſchwerde 

wieder aufgehoben und feine 

Freilaffung angeordnet. 

Bremen den 9. Febr. 1901. 
Die Straffammer I des Lands 

gerichte. 

Der vorstehende Beſchluß wirb 

dem J. F. Lüblemann, deſſen 
jetziger Aufenthalt unbefannt iſt, 
hiermit zugeſtellt. 

Probe von Juriftenftil: ein einziges, ſchleppendes, ſchwer⸗ 
veritändliches Sapgefüge mit zahlreichen Nebenſätzen; Häufung 
von Verhältnigwörtern (gegen den wider ihn wegen Tieb- 
N Stellung von nicht; »p. Zühlemann « foll wohl heißen: 
p- p. d. $. praemissis praemittendis; »zeitiger Aufenthalt« 
ungewöhnlich jtatt derzeitiger oder beſſer jegiger, gegenmwärtiger 
Aufenthalt. 

Geprüft von den Herren Behaghel, Brenner, Erbe, Gartner, 
Gombert, 
Saalfeld, Scheffler, Wappenhans. 

Bemerkun 

inge, Khull, Lohmeyer, Lyon, Matthias, Pietſch, 

gen über die vorftehenden Säpe, Beiträge u. a. bittet 
man einzufenden an Profeſſor Dr. Dunger in Dresden-A., 
Schnorrftrahe 3. 

2 
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Bücherſchau. 
Feſtbüchel und Feſt-Urnige ferſch Zweete Stiftungs— 

feſt vum Verein zur Pflege ſchleſiſcher Mundart und 

Dichtung uf a Sinnobend, a 9. Mai 1903, eim Kratſchem 
»Neue Börfe« ei Gruß⸗ Braſſel. Preis od 2 Bihma [=0,20.4.] 298. 

Dies Büchlein enthält viel mebr als jein Titel verfpricht, 
während ſonſt ja nicht ganz jelten das Umgelehrte der Fall iſt. 
Nämlich 1. die Feft- Urnige (Feſtordnung), 2. ein recht anjprechen- 
des Einleitungsgedicht »Doas ſchläſche Wurt« v. ir Fi 
dann 3. eine Geſchichte des Vereins, 4. die »Freitliedel«, drei an 
der Zahl, und ſchließlich 4. »Neue Värſchel und Verzählſel ünfer 
ihläihen Tichter. Gejommelt vum Vereine zur läge ſchläſcher 
Mundoart und Tichtung« 17 Gedichte und 3 Heine Erzählungen 
in ungebundener Rede. 

Der Verein bejteht erſt jeit zwei Jahren, im denen er ein 
reges Leben geführt zu haben fcheint; wie weit es ihm fchon in 
biejer furzen Zeit gelungen, die Teilnahme für die jchlefiiche 
Mundart »in immer weiteren reifen, namentlich auch in den 
Kreifen der Gebildeten lebendig zu machen«, iſt allerdings aus 
dem Bericht nicht erfichtlich, da diefer von Namen ber Mitglieder 
nur einige wenige nennt, bie jelbit in fchlefiicher Mundartdichtung 
fi verjucht haben. Darunter aud den (nach Max Heinzels Heims 
gang) bedeutendſten unter den jeßt lebenden ſchleſiſchen Mundart⸗ 
dichtern im engeren Sinne (alfo abgejehen von Gerhart und Karl 
auptmann) ifo vom Walde (Johannes Neinelt), Der A. D. 
prachverein fann ſolche örtliche Vereine zur Bilege der heimiichen 

Mundart nur mit freundlichen Augen anjehen und ihnen gutes Ber 
deihen wünſchen. Was er für die Alldeutichland umfaſſende Schrifts 
iprache erfirebt, nämlich die innere Teilnahme und tatfräjtige Yiebe 
für fie zu weden und lebendig zu halten als für ein Hauptausdrudss 
mittel unferer nationalen Eigenart — das muß aud) das Ziel eines 
folhen Gauvereins für die heimiſche Mundart fein, nur daß die 
Grenzen hier enger geftedt find, nicht nur örtlich), fondern auch in 
der Art, wie Teilnahme und Liebe ſich äußern. Hier können fich 
diefe beiden mehr nur aufnehmend verhalten, es kommt nicht 
darauf an, daf die Mitglieder die Mundart felbit zu handhaben 
verfiehen oder es lernen; es genügt bier die Wedung der 
Freude an der heimlichen Sprachart, des lebendigen Verſiändniſſes 
für fie und ihren Schaß von Gefühläwerten. Daß die Rechte 
der Schriftſprache daneben beftehen bleiben, iſt jelbitverjtändfich, 
es iſt auch Heute gar nicht mehr zu bejorgen, dab jemand 
bewußt dieje zu Gunſten der Mundart jollte einjchränten wollen. 
Und der mehr unbewuhte Einfluß, den die Mundarten auf Muss 
fprache und Tonfall der Hochdeutfch Nedenden üben, dient, wenn 
er fich in gewiſſen Grenzen hält, nur dazu, der mündlichen Rede 
den Erdgeruch der heimatlihen Scholle zu verleihen, der ohne 
Zweifel ebenfo weit über der völlig farblofen Ausſprache nach dem 
eichriebenen Buchſtaben jieht, wie die Berfönlichfeit über dem 
— ——— Etwas anderes iſt die Umgangsſprache der 
Gebildeten, ſie ſteht in Lauten und Formen meiſt auf Seiten der 
Schriftſprache, entnimmt aber der Mundart einzelne Wörter und | 
eht auch in der Sabfügung gern deren Wege. Die Umgangs 
prade in dieſem Sinne iſt es, welche bei den Vereiherungen | 
und Berjüngungen, melde die Schriftipradye den Mundarten zu 
verdanten hat, meift die Wermittlerrolle übernimmt. freilich 
ur mahgebenden Herrin der Schriftiprache, wozu mande fie er— 
— möchten, darf die Umgangsſprache nicht werden. Aus aller 
dem ergibt fih, dab die Mundarten nicht nur Ihr gutes Mecht 
neben der Schriftiprade haben, fondern, daß fie für dieſe auch, 
weil bodenftändiger als fie, ungefähr die Bedeutung haben, die 
dem Banernjtande im Verhältnis zu den Ständen eignet, welche die 
Träger der Geiſteskultur des Volfes find. Hier liegen die Wurzeln 
der Kraft, bier fließt die Quelle der Erneuerung des Blutes jo 
für die Sulturträger wie für die Schriftipradye. Werden dieſe 
Burzeln faul, verjiegt die Quelle, jo muß emdlich auch die deutſche 
Schriſtſprache erftarren und verblajien. Und fo ift denn auch 
Har, daß der Allg. Deutfhe Spracverein alle Uriahe bat, Bes 
ftrebungen zur Fliege der Mundarten freundwillige Teilnahme 
uzumwenden, ganz abgejehen davon, daß die Mundarten die dem 
Rutterboden näher gebliebenen, aus ihm naturgemäher hervor— 
ewachienen Zweige des deutſchen Sprahbaumes find und als 

Plche denn auch an ſich feinem ganz fremb bleiben bürfen, der 
die deutiche Sprache liebt. Karl Weubrecht meint: Ein jeder 
hat fie von der Oder zum Rhein — Und wer gar feine Mundart 
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verjteht, wird weder Poet noch jemals Prophet. (Ehrenltanz 
©. 26.) Daß unfer ſchleſiſcher Verein aud die Pflege der 
Dichtung auf feine Fahne geichrieben, ift für diefen ſchleſiſchen 
Boden natürlich. Schlefien iſt feit Martin Opip immer ein 
dichterreiches Sand gemweien, und 1878 fagte Karl Weinhold 
in feiner Sennzeihnung des Schlefiers (in der Rede auf Holtei, 
©. 17) aud) folgendes: »Der Sclefier hat ſprachlichen Forms 
finn und macht gem Berje, mamentlih wenn er verliebt iſt und 
wenn es Ddiefe oder jene Freitlichkeit gibt.« Alſo ift jenes nicht 
u veriwundern und es wäre nur zu forgen, daß die tätige 
flege der Dichtung nicht * in den Vordergrund 1reie. 

Das Bedürfnis nad jhlefiicher Dichtung iſt ja doch nicht unbegrenzt, 
und der Verein jollte darauf denfen, ſich ein feites Nüdgrat da 
durch zu fchaffen, daß er ſich an der Arbeit beteiligt, die Ernte der 
fchlefiihen Mundart in den Scheuern der Wiſſenſchaft zu bergen. 
AÄhnliches tut ja aud) der Spradjerein, ohne deshalb etwas von 
feiner voltstümlichen Haltung einzubühen und ohne ein Gelehrten: 
verein zu werden. Das muß natürlich vermieden bleiben. Die 
Frage dee ſchleſiſchen Wörterbuches ift in den legten Jahren viel 
erörtert worden, und durch die Sammlungen Karl Weinholds, die 
nach jeinem Tode (Auguſt 1901) der Breslauer Stabtbibliothel 
übergeben wurden, ift für bieje Arbeiten eine wertvolle Grund⸗ 
lage geichaffen, auf der mweitergebaut werden fan. Und dabei 
fann die Wifjenichaft im weſentlichen nur den Plan entiwerien 

‚ und bie Leitung übernehmen, die Arbeit felbit, joll fie hinreichend 
umfafend und ins einzelne gehend jein, muß von Laien geleiftet 
werden, die ihre heimatlihe Mundart fennen und lieben. Hier 
wäre alſo ein Pla der Betätigung auch für den Verein zur Pflege 
ſchleſiſcher Mumdart und Dichtung offen, dem diejer nicht zögern 
jollte einzunehmen im Bunde mit unjern jchlefiichen Amweigvereinen, 
denen hiermit diefe wichtige Angelegenheit gleichſalls dringend ans 
Herz gelegt ſei. Iſt es doch für das Gedeihen eines jeden Verrind 
wejentlich, daß fein Arbeitäfeld einige Aderbreiten habe, die immer 
wieder bejtellt werben und Frucht bringen fünnen. Das ſchon oben 
erwähnte Gedicht Hugo Sretichmers »Doas ſchläſche Wurte ſchließt: 

Yu a Sproachen, vu vallen dar ganzen Welt 
foann feene aju üns gefoallen 
wies Wurt, woas dar Seele dar Henmte entquellt, 
doas ijt doch doas ſchienſte vu allen. 

Und groade doas Wurt wulln heelig wer Haln, 
doas Wurt, woas im Bulfe gewadjen, 
mit dam Wurte wull ber vum Vulle derzahln, 
wie labt, und nic ernt bluß Faxen; 
Wer wulln erzahln, wies lacht und wies lidt, 
und doc wie eim Ernft ſu eim Echerze, 
doa findter doch immer doas jchläihe Gemitt 
und doas jchläjche, doas frehliche Herze. 

Gewiß jo darf der Schlefier feine jchlefiiche Sprache ſchähen, wenn 
er fie aber jo jchäpt, jo müßte er aud der Mahnung zugänglid 
fein; Sammelt fie in die Scheuern! Dieje rufe ich meinen Yands: 
leuten zu. Zwar teile ich nicht die Befürchtung, daß die Wund- 
arten je ganz verichwinden fönnten, aber daß jeit einem halben 
Sahrhundert Mächte tätig find, fie zu beeinträchtigen und abs 
zubrödeln, das liegt Har zu Tage. Darum jollte die Ernte von 
diejem Felde nicht weiter hinausgeſchoben werden. 

Berlin. Paul Pietſch. 

Dr. v. Mard, Staatsanwalt a. D., Profeſſor in Greifswald, 
Dr. Kloß, Staatdanwaltihaitsrat in Halle a. d. ©., Die 
Staatsanwaltichaft bei den Land» und Amtsgerichten 

in Preußen. Zweite, völlig umgearbeitete, bis auf die Jebizeit 
fortgeführte Auflage. Berlin, Heymanns Verlag, 1903. geb. 13 A. 
% ed ſchon Piliht eines jeden Deutichen, der ein Her 

für feine Mutterſprache bat, Mitjtreiter zu fein im Kampfe für 
ihre Reinbaltung, fo liegt dem AJuftizbeamten diefe Pflicht ganz, 
bejonder® ob, weil er berufen ift, Wort und Schrift an jo viele 
feiner Mitbürger zu richten, und zwar mit dem Erfolge, daß feine 
Belanntgebungen genauer angehört und mehr gelefen werden müjien 
als die vieler anderer Stände und Berufsklaſſen. Daß die Juſtiz— 
beamten in der Mehrzahl darauf aus wären, die Sprache rein und 
unverfäliht anzuwenden, läßt fich leider nicht jagen, im Gegenteil 
find noch vecht viele weit davon entfernt, ihre Ausſprüche und 
Schriften nur mit dem lauteren Bolde der deutichen Mutteripradye 
zu ſchmücken. Um jo erfreulicher ift der Blick in das oben be 
zeichnete, jeit furzem in zweiter Auflage vorliegende Buch. Lieft 
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man im Vorwort zur erften Auflage noch von — 
Gebieten, Birtularverfügung, Formalien, Materie, Allenkaſſation«, 
fo erfreut das Vorwort zur zweiten Auflage mit dem Safe: »In 
der Spradie wurde auf Erjap der Fremdwörter durch deutſche 
Ausdrüde gehalten, wefentlic) nad) ben Anregungen des Deutichen 
Sprachvereins.« Diefer Sap findet denn auch im Werke jelbit 
feine Beſtätigung. Daß die Berfafler Fremdwörter vermeiden, 
für die das Geſetz, insbefondere die Strafprogekordnung, bie 
deutſchen Ausdrücke aufitellt, ift jelbjiverjtändlich. Aber auch ab» 

ſehen hiervon betätigen fie das Beſtreben, ſonſt üblich geweſene 
er durch deutiche Ausdrüde zu erſetzen, in&bejondere 
auch in den von ihnen mitgeteilten Entwürfen zu amtlichen Ber: 
fügungen. So lieft man denn: Überhaft (ftatt Superarreit), eine 
tretenden Falls (ftatt eventuell), uſw. (ftatt pp.), Anklagegrund⸗ 
fag (itatt Anklagepringip), Antlagealleinreht (ftatt Anklagemonopol,) 
Antlagepflicht ſtatt Legalitätäprinzip), Bwermäßigkeitsgrundiag 
(ftatt Opportunitätsprinzip), perſonenloſes Strafverfahren (ftatt 
objeftive8 Strafverfahren), Zwiſchenfülle aus der Perſen bes 
Angeflagten (itatt Ancidentpunfte), Antlagerede (ftatt Plaidoyer). 
Auc die Spracdhrichtigkeit liegt den Verfaffern am Herzen. Dies 
eigt auf S. 320 der Hinweis, daß in der Ankllageformel bei 
— Mn ded anzumendenden Strafgeleges zwar gejagt werden 
dürfe: Verbrechen — Vergehen — nad oder gegen $$«, dab 
es aber iprachlich falſch fei, zu jagen: »Llbertretung gegen $$«. 
Daß die BVerfafler in dem Erjaß der Fremdwörter noch etwas 
mehr hätten tun können, fol nicht ungeſagt bleiben. So konnte 

B. gefagt werden auf S. 341 jlatt Anterefient: PBeteiligter, 
Fatt Eremplare: Abdrüce oder Abzüge, auf S. 339 ftatt materielle 
Borausjegung: fachliche Borausfegung, auf ©. 365 jtatt Formular 
(zu den Ladungen): Bordrudblatt., Der hohe Wert des Buches, 
in&bejondere für die Beamten der Staattanwalticaft, iſt bereits 
in FFachzeitichriften mehrfach gerühmt worden. 

Halle a.d. ©. C. Knibbe. 

Nösner Wörter und Wendungen. Ein Beitrag zum 
ſiebenbürgiſch⸗ſächſiſchen Wörterbuch von Dr. Guſtav Kiſch, 

Gymnaſialprofeſſor. Biſtritz 1900. 2,50 4. 

Über den Zweck dieſer Schrift ſagt der Verf. in der Einleitung: 
»Seit Wolffs, Roths und Keintzels Arbeiten jteht der mittel- 
fräntische Charalter der ſiebenbürgiſch-ſächſiſchen Mundarten feft. 
Nun zerfällt aber das beinahe ganz Rheinpreußen, Luxembur— 
und Deutſch⸗ Lothringen umfaſſende mittelfränkifche Gebiet in zwe 
große, ſprachlich und ethnographiſch ſcharf geichtedene Gruppen: 
eine von fränfijhen Ripuariern bewohnte nördliche umd eine 
von hattifchen Mofelfranfen bewohnte ſüdliche. Die Aus 
gehörigkeit der Nösner Mundart zum wmoſelfräünliſch-chattiſchen 
Gebiete glaube ich in meiner Difjertation (‚Die Biftriper Mund— 
art‘) ein für allemal erwiejen zu haben. Nachher hat Scheiner 
den mojelfränfiihen Charafter aud aller übrigen fiebenbürgiichs 
ſächſiſchen Mundarten behauptet. Set dem, wie ihm wolle — 
gemwiffe, nicht unweſentliche lerifalifche und Tautliche, auch in der 
mofelfräntijchen Sreimat nadyweisbare Unterſchiede zwiſchen den 
Nösner und den füdſiebenbürgiſch-ſächſiſchen Mundarten beftehen. 
Daraus ergibt ſich die Pflicht genauer VBerüdfichtigung der Nösner 
Mundarten bei jedem Artikel des fiebenbürgiich - jächfiichen Wörter— 
buch®, daraus die Berechtigung einer Conberbarjtellung ihrer 
feritalijhen Eigenheiten auch in diefen Beiträgen.« 

Demgemäß bietet die vorliegende Schrift auf 1725. ein alpha= 
betifch geordneted Verzeichnis von Wörtern und Wendungen der 
Nösner Mundart (Hauptort: Biftrig), in möglichjt genauer laut- 
licher Daritellung, auch, foweit nötig, mit Angabe der Betonung. 
Auf die Abftammung wird, wo jie nicht von vornherein zu Tage 
liegt, näher eingegangen, mit Hinweis befonders auf das Mittels 
hodydeutiche, rs bei bir (Birne, mhd. bir), u*rltsbir (Eber—⸗ 
eiche, mhd. arlizboum). Beachtensweri find dabei einzelne Wörter 
mabjarijchen Urjprungs, wie bäsäk, madj. bezzeq »wirklich!« und 
in größerer Zahl rumänifche, wie amarilich (- 2“) rum. amarit 
»betrübte. — Dem wadern Brubderjtamme rn Ch 

. Heinpe. 

Dr. Alerander Ehrenfeld, Schulmärden und andere 
Beiträge zur Belebung des deutſchen Unterrichts. Nebſt 
einem Anbange von Schlilerarbeiten. Zürich, E. Speidel, 1899. 
Geh. 2,40 .4. (heit IV der Mitteilungen der Gefelljchait für 
deutiche Sprade in Züri.) 
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Dieſes Buch bejhäftigt jih mit Fragen des Unterrichts umb 
der Schulzucht; eine eingehende Beiprehung und Würdigung ges 
hört demnach in ein Schulblatt. Hier nur die furze Bemerkung, 
daß der Berf. fi) bemüht hat, in mannigfaltiger Weile »Leben 
und Bewegung in bie Schuljtube Hineinzubringen«, 3. B. dadurch, 
daß Ermahnungen in die Form einer Meinen Geſchichte, eines 
Märchens gekleidet werden (j. gleich auf S.6ff. die reizende Er: 
gblung von dem Bleiftift). Dem Verf. ijt dies ja nad allem 

nichein beſtens gelungen; aber dazu gehört jebenjall® viel Er- 
findungsgabe, viel Umſicht und Takt, und namentlich erftere ift 
in dem bier erforderlichen Mae doc) nur wenigen gegeben. 

Stolp. A. Heine. 

Seitungsfhau. 
Auffäpe in Beitungen und Beitichriften. 

Rennbahn und Sportjprade. — Tägliche Rundſchau 

vom 14. Sept. 1902. 
Im Anſchluß an einen Aufſatz von Röfler in der »Straßb. 

Rojte werden eine Neihe von Sportausdrüden eiymologiſch erflärt. 

Aphorismen über die Jagdlunftiprahe. Bon Frei— 

herrn von Wolff. — Der Weidmann vom 22. Dft. 1902. 

Einen — * feſſelt beim Durchleſen des Aufſahßes, der 
vor der ſalſchen Anwendung der Jagdtunſtſprache warnen will, 
vor allem die Tatjache, daß der Weidmann im Gegenfat zu dem 
Lamntennisfpieler durchaus deutihe Ausdrüde in feiner Hunjts 
ſprache anwendet. 

Berliner Lolalanzeiger vom 30. Oft. 1902. 
Jalob Wafjermann wendet fich gegen die kurzen Sähe, bie 

ja jept als moderner Stil gepriefen werden, und jieht in der Ver— 
nt des Sapgefüges die größte Gefahr für das deutſche 

rifttum. 

Wie in Zürich die Mutterſprache ein Unterrichts— 

gegenſtand wurde. — Neue Züricher Zeitung vom 25. Ott. 

1902. 

Während in Deutichland die Überzeugung von der Notwendig= 
feit des Deutfchunterrihts ſchon im Anſange des 18. Jahrhunderts 
allgemein ward, wurde erft Breitinger in den Jahren 1765 —73 
der Neugeftalter des Züricher Schulweiens, das von ihm für 
einige Zeit auf eine vorbildliche Höhe erhoben wurde. Unterſtützt 
wurde er in feinen Beftrebungen von Bodmer, der einer feiner 
Schriften das in jenen Zeiten befonders bemertenswerte Motto 
vorgefeßt hat: Ein Deuticher ift gelehrt, wenn er fein Deutſch 
verheht (Vgl. Deutiher Sprache Ehrenfranz ©. 309.) 

Mutterjeclenallein. Bon Mar Bewer. — Der Tag 
vom 2. Sept. 1902. 

Der Verfafler nimmt das Wort mutterjeclenallein in Schuß 
gegen den öfter erhobenen Vorwurf, finnlos zu jein, und gegen 
den fonderbaren Einfall, es aus dem franzöfiichen Ausdrud: moi 
je suis tout seul abzuleiten. 

Vlamen und Deutihe. Bon Dr. Hans Moſer. — 

Königsberger Hartungiche Zeitung vom 20. Auguſt 1902. 
Vom 20. bis 25. August d. 3. hat in Courtrai zur fechöhunderts 

jährigen Feier der Sporenfchlaht, in der die vlämiſchen Städte 
den Grafen von Artois, des Königs von Frankreich Bruder, fo 
empfindlich auf das Haupt fchlugen, der vlämiich=niederdeutiche 
Sprach- und Bolfstongreh getagt, Wenn auc wir Deutichen ihm 
Beachtung und Teilnahme — ſo hat das darin ſeinen be— 
ſondern Grund, daß durch die vlämiſche Bewegung das Band 
zwiſchen dem deutſchen Muttervolle und dem halb entfremdeten 
niederdeutſchen Stamm an der Schelde und Maas neu beſeſtigt 
worden it. Denn während feit 1830 Franzöſiſch in Belgien 
Trumpf war, das Blämifche aber ald die Sprache der Schlecht- 
efinnten galt, erfannten die Vlamen, an ihrer Spitze der treffs 
ide » Bader Willems«, dab es verkehrt ſei, »des Franzmanns 
eitlen Frlittere nachzuahmen, daß vielmehr Deutſchland und jeine 
Kultur den natürlichen geiftigen Nüdhalt für nationale Beſtre— 
bungen bilde. Die Teilnahme der Blamen an den Geſchicken des 
deutichen Volkes trat bejonder® in den Jahren 1870/71 hervor. 
Jeder Sieg der Deutichen ward von den Wallonen wie ein Schlag, 



187 

von den Vlämen wie ein Triumph empfunden. In begeifterten 
Dichtungen wurden von diejen unjern Brüdern unire Erfolge ges 
feiert. Und der Ruf blieb nicht unerwidert. Zahlreiche periönliche 
und literarifche Beziehungen haben ſich herüber und binüber ges 
bildet. Dit es doch für uns eim erhebendes Bewußtſein, daß 
der deutſche Geift und die deutiche Kultur in den Niederlanden 
einen wichtigen alten Poſten wiedergewonnen hat. (Bgl. den 
Bericht über den Liejegangihen Vortrag in der Märznummer. 
Ep. 76F.) Mar Erbe, 

Zur neuen Nedhtihreibung. — Grenzboten vom 26. März 
1103, Nr. 13, ©. 779 — 787. 

Die Grenzboten begrüßen die neue Nechtichreibung nicht etwa 
als volfommene Schöpfung, jondern dem Einheitägedanten zuliebe. 
Als Leitbild für die Zukunft ſchwebt ihnen eine, wenn auch nicht 
völlig, jo doch mehr als bisher lauttreue Schreibung vor: nicht 
mehrere Zeichen für ein und denfelben Laut, eine einfache Bezeich⸗ 
nung entweder für bie Länge oder für die Kürze eines Selbitlautes, 
wo ſolche unbedingt nötig iſt u. a.m. Wine ausführlichere Bes 
iprediung ift der »jeltiamen Unterfheidung« gewidmet: »biejen 
Abend, aber heute Mbend«, wobei die Grenzboten Sarrazind Aus: 
jührungen in der yebruamummer diejer Zeitichrift vollitändig beis 
pflichten. Die Sache ſtehe aber wohl nicht jo verzweifelt, ald es 
ſcheinen Fönne. Die Neichdtonferenz habe nämlich nur die Regeln 
des amtlichen Buches durchberaten und bearbeitet, die Juſammen⸗ 
ftellung des Wörterverzeichniffes aber, in dem allein und 
zwar nur am einer einzigen Stelle die Interjcheidung »diefen 
Abend, heute abend « vorfomme, einem einzelnen Mitgliede über- 
tragen, umd nur diefes jei dafür verantwortlich. » Weder die 
Regeln noch das Wörterverzeichnis von 1880 tennen die Schreis 
bung: heute abend. Dagegen findet fie fih ſchon im Jahre 1850 
in dem nach den neuen preuhkiichen und banerijchen Regeln bes 
arbeiteten orthographiihen Wörterbuche von Dr. Konrad Duden, 
der einfach die Folgerung zog aus der Regel der Janıtarfonierenz 
von 1876, m. die adverbial gebrauchten Tageszeiten Mein 
———— werden ſollten. Nun aber iſt in dem neuen Regel— 
uch, um eben der Möglichkeit jo lomiſcher Zuſammenſtellungen 

wie morgen®, aber des Abende, heute morgen, aber dieſen Nadı= 
mittag vorzubeugen, die frühere Bejtimmung über die Tageszeiten 
abſichilich mweggelafien worden. Der Bearbeiter des amtlichen 
Wörterverzeichnijjed jedoch, und das ift wohl fein anderer als 
Duden jelbft, bat aus feinem eignen Wörterbuch die Unterſcheidung 
diejen Abend, heute abend beibehalten, im egenfag zu der 
größeren Duldſamleit der neuen amtlichen Negel, die ja auch bei 
ihm in den Doppelichreibungen abends und Abends ufw. im 
Wörterverzeichnis zum Ausdruck kommt Sonach bringt ſich 
Sarrazin zwar mit diefem einen verantwortlichen Bearbeiter des 
amtlichen BWörterverzeichnifjes, aber keineswegs mit dem toleran- 
ten Sinn der Amtlichen überhaupt in Widerſpruch, wenn er die 
Negel aufjtellt: Alle Tages- und Nadhtzeiten werben groß ges 
ichrieben.e Die Schule werde die Negel gern annehmen; aber 
auch die Preſſe beginne ſchon ſich anzuſchließen und die Grenze 
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boten würden fih von nun an » Sonntags wie Wochentag (nicht 
Sonntags wie wochentage) nach ihr richten». 

Aus den Sweigvereinen. 
Die Schriftleitung wiederholt ihre dringende Bitte, ihr dieſe 
Berichte in Inappfter Faſſung ohne alles nur örtlich Er— 

wähnenäwerte zugeben zu laſſen. 
Gjernowig. Der Zweigverein » Bulowina « hielt am 14. März 

feine ordentlihe Hauptverfammlung ab, welche von Herren und 
Frauen zahlreich befucht war. — Der Veitritt des Zweigvereins 
” Sottiched = Gefelichaft in Berlin wurde einhellig beichlofien. 

enfo wurde ber bisherige Borftand einftimmig durch Zuruf 
wiedergewählt. Der für das Jahr 1903 verbleibende Kaſſenreſt 
beträgt 330 K. 43 k. — Der anregende Bortrag des Univerfitätss 
profejlors Hofrat Dr. Ferd. v. Bieglauer über dad Buch 
Friedrih Seilers »Die Entwidlung der deutſchen Kul— 
tur im Spiegel der deutſchen Lehnwörter« wurde mit leb- 
Haftem Beifall aufgenommen und fand wertvolle Ergänzungen In 
den längeren Ausführungen des Umiverfitätsprofefiors Dr. Mat« 
thias Friedwagner umd des Bereindobmannes Landesſchul- 
infpeftor Dr. Karl Tumlirz. — In dem geielligen Teile des 
Bereindabends wurden von drei Bereinsmitgliedern Worlejungen, 
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fanden. — Die firamme Burichenihaft »Arminiae, bie zu 
diejem Abend fait vollzählig erſchien, beſchloß, unſerm Zweigveren 
ala Körperſchaft beizutreten. 

Elberfeld. In der Februarſizung ſprach Prof. Buchruder 
über die höhere Schule und die deutihe Sprade und im 
Familienabend im März derfelbe über die frage: Was verleiht 
ber Sprade Bismards ihren Reiz? Er führte etwa and: 
Bismard tft befanntlih Bundesgeiandter in Frankfurt geworben, 
ohne die übliche diplomatische Borbereitungszeit durchgemacht zu 
haben; wie man damals glaubte, weil er ein entichloffener Junter 
war, in Wahrheit, weil er als Mbgeordneter durch jeine Reden 
bie Aufmerkſamleit des Königs auf ſich gezogen hatte. Er be 
berrichte die Sprache in hervorragender Welle. Am höchſten 
ftehen jeine Briefe, dann folgen die Meden, die Staatäichriften, 
die „Gedanken und Erinnerungen“, aber auch diefe ftchen noch 
hech genug. Seine Epradye wird belebt durch treffende und ans 
ſchauliche Bilder und Vergleiche, iſt reich an ſcherzhaften und 
launigen Wendungen, vor allem aber ift fie ſtets natürlich und 
wahrhaft, jo daß die Kunſt mur dazu dient, den Anhalt in volles 
Licht zu ſetzen umd ihm befjeren Zugang zu Obr und Auge zu 
verſchaffen. Gerade eine foldye Cunſt, die nicht Selbitzwed it, 
—— auf allen Gebieten den größten Reiz, und das lommt 

ismarcks Sprache im Vergleiche mit der der Schriftſteller zu 
gute. Sie wäre jedoch nicht, was fie ift, wenn nicht der Inhalt 
der Form entipräce,. Biemard ift einerjeitd ein Mann von Geiſt, 
Gemüt und Charakter, er hatte immer etwas Erheblices zu 
lagen, anderſeits verleibt feiner Sprache den Hauptreiz der me 
itand, daß fie einem Leben entiprofien ift, das gewaltig in die 
Geſchicke unſers Vaterlandes eingeqriffen und alfo einen Inhalt 
von unvergleichlicher Bedeutung hat. Per Vortrag wurde durch 
zahlreiche Proben aus PViamards Schriften erläutert und fand 
allgemeinen Beifall. E& war nur zu bedauern, daß fich fo wenig 
Bubörer dazu eingefunden hatten. 

Anfang Mai hat der Borjtand des Zweigvereins fich an bie 
biefigen Handelshäufer gewandt, die Abfichten des Allg. Deut 
ſchen Sprachvereins auseinandergejegt und auf »die alte deutſche 
Krankheit der Vernarrtheit in alles ausländiibe Weſen« hinge 
wielen, die »auch dem deutſchen Kauſmann nocd tief im Blute 
ſtecke⸗ Weigelegt war ein Nundicreiben »an die beutjchgefinnte 
Handeläwelt«, in dem ein Kaufmann den unichönen Gebrauch 
überflüiiger Fremdwörter im jog. Kaufmannsdeutich feinen Ge: 
Ichäftsfreunden vor Augen führt und u. a. jagt: »... Ahr Neifender 
möge mir auch feine Orbre- Specififation oder Commiffionscopie 
hinterlafjen. Das würde zwar nicht zur Annullierung der perſelt 
gewordenen Drdre führen, weil ich einmal vollzogene Abſchlüſſe 
nicht willfürlich rüdgängig mache, aber ed wäre das Ichte Ge⸗ 
ichäft geweien. Ich remittiere die VBaluta ihrer Falturen weder 
— comptant, noch per Caſſa, noch in Coupons, auch nicht im 

imeſſen pro Diverſe, oder durch Accept oder in Viſtapapier, 
—— auch feine konditionswidrigen Boniſikationen und mache 
feine Anticipationen und Decorte für Sconto, Dieconto uſww. Ihre 
Rechnungen werden nach Vereinbarung bezablt, entweder bar und in 
Zinsicheinen, oder in einem Zichtwechjel unter Kürzung der üblichen 
22.9. oder ſonſt begrlindeter Abzüge, oder in Kundenwechſeln auf 
gute Banfpläte ..... Nouvenutcs oder la. fabrifate in modernen 
und chieen Façons faufe ich weder zu civiten Preijen, noch zu 
minimalen Notierungen; aber für gute Neuheiten und preiswürdige, 
dem Zeitgeihmad entiprechende Waren bin ich flets Abnehmer 
ich nenne Erfundigung nicht Information, und ich fage nit A 
und pro, wenn ich zu und für meine, furz: ich haſſe alle ums 
nötigen Fremdwörter und liebe eine kurze und Hare Schreibweife, 
wie fie dem Aaufmann allein wohl anfteht..... « 8 war bie 
Bitte hinzugefügt, dieſes Nundichreiben im Kreiſe der Geſchäfts 
freunde zu verbreiten, umd zu diefem Zwede eine beliebige Zahl 
von Abzügen des Nundichreibens, ſowie eines paſſenden Begleit- 
ſchreibens unentgeltlich zur Verfügung geitellt. Der Berfuch hat 
befriedigenden Erfolg gehabt. Auch den Amweigvereinen und Mit 
liedern des Sprachvereins würden wir ſolche Abzüge gern zus 
enden, und wenn grüßere Mengen gewünjcht werben, zum Selbit- 
fojtenpreife zu liefern bereit fein, 

Karlörube. Cine zablreice Zuhörerſchaft laufchte Donnerstag 
den 30. April im groben Natbausiaal den Darbietungen der Bor: 
tragefünftlerin rl. Klara Dejterlen aus Stuttgart. In ein- 
leitenden Worten wies der 1. Vorfitende des Zweigvereins Karlds 
rube, Prof. Dr. Brunner, darauf hin, daf man von einer Ber 

u... 

meift heiteren Inhaltes, geboten, die ebenfalls reihen Beifall | deutichung des Wortes »Rezitation« Umgang genommen babe, da 
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ein fich bamit genau dedendes einfaches Wort nicht vorhanden ſei. 
In Frl. Dejterlen lernten wir eine für ihren Beruf hochbegabte 
Stünftlerin fennen. Durch einfahe Natürlichkeit weiß fie bie 
höchſten gem ie zu erzielen, durch ihre äußerſt angenehme, 
weiche und biegjame Stimme die für alle Töne richtige Klang: 
färbung zu finden. Seeliſche Vertieiung und das ftarfe Mits 
fühlen und Mitleben mit den Dichtungen überheben bie Künjts 
lerin vollfiändig des Hafens nad) mehr theatraliiher Wirkung. 

In dem Bejtreben, feinen Mitgliedern einen be= 
fonderen literarijhen Genuß zu bielen, veranjtaltete ber hiefige 
Hweigverein am 24. März im weißen Saale des Biviltajines 
einen Bortragsabend, dem der Oberipielleiter des hieligen Stadts 
theaterd Karl Ludwig Schröder die Bezeichnung Vom goldes 
nen Uberfluß gab. Außer Herm röder wirkten bei dem 
Vortragsabend mit Frau Ellen Diehl-Föriter, Herr Dr. Ingo 
Krauß und Herr Herbert Lchmann. Im erften Zeile trug 
Herr Lehmann Haffishe Dichtungen vor. Der 2. Teil beftand 
aus modernen Dichtungen, in deren fünjtleriich vollendetem Bor: 
trage die drei genannten Herren abwechielten. Der 3. Teil ents 
bielt die dramatiiche Dichtung Der Tor und der Tod von 
Hugo von —— von deren Rollen Herr Dr. Krauß 
bie des Claudio, Herr Lehmann die des Todes, Herr Schröder 
bie des Dieners und eines Mannes und rau Diehl: Förfter 
die der Mutter und des jungen Mädchens mit feinjtem Ver— 
ſtandnis lafen. Der Bweigverein Koblenz bleibt ben gejchäpten 
Künftlern für ihre fiebenswürdige Bereitwilligteit im Dienjte einer 
ihönen Sache zu großem Danfe verpflichtet. 

Köln. In der lepten Monatsverſammlung ſprach Profeſſor 
Dr. Wiepen über die Pilege de8 Schönen burd die Mutter- 
ſprache und regte durch die beifällig aufgenommenen Ausführungen 
eine recht lebhafte Beipredjung über den Gegenſtand an; fie hatte auch 
den Gewinn, daß derſelbe Nedner für eine der nächſten Berfamms 
lungen einen Vortrag über Kölner Schülerdeutich in Ausficht 
ftellte. — Im Auftrage des Sprachvereins hielt Prof. Schröer in 
der Aula der Handelshochſchule zu Köln einen Vortrag über 
unjer Interejje an der deutſchen Yiteratur, d. b. den 
Gewinn, dem fie für dad Geſamtwohl unfres Volles hat. Kunſt 
und Wiſſenſchaft einerfeitö und wirtichafilicher Aufihwung, Polttit 
anderjeits jtehen in engſter Wechielwirfung. Das bdeutiche Bolt 
ift in politischer Bildung bejonders rüdjtändig, in dem unficheren 
Verhältnis zum Auslande, wie auch zum eigenen Staatsweſen. 
Ihm Hat dur Jahrhunderte das echte Nationalgefühl gefehlt, 
und die Freude am deutichen Vollstum als einer Geſinnung 
müfjen wir vor allem pflegen. Das ift zu erjtreben durch Ver— 
tiefung des Sinnes für alles, was das Weſen unjres Voltstums 
geich tlich ausmacht, und diejes ſpielt jich nirgends Harer ab, als 
in Sprache und Schrifttum. Antnüpfend an einen Ausſpruch 
Adolf Ernerd, daß unſre Zeit zwar durch blühende naturwifjens 
ſchaftliche, aber jehr kümmerliche äſthetiſche und politiihe Bildung 
getennzeichnet jei, wies der Vortragende zwiſchen äſthetiſchem und 
politiihem Sinn einen urlählichen Bufammenhang nad. Unfre 
äfthetiiche Urteilsfofigkeit jei gerade fo wie unfre politlihe Zer— 
fahrenheit aus dem Mangel einer ununterbrochenen Überlieferung 
zu erflären. Die englifche Literatur ift ohme Unterbrechung jeit 
400 Jahren im Bolfe lebendig, während bei uns die großen 
Dichter auf die Nation ſtets nur vorlibergehenden Einfluß geübt 
haben, ja heute ſchon fieht man vielfah Schiller und Goethe als 
Überwundene Größen an und hält nur das Allerneufte für den 
Höhepunkt der Kunſt. Hand in Hand mit der Literatur geht die 
Sprache. Ein Vergleich mit England zeigt, wie das Hfihetiiche, 
die Freunde an der Sprache als Kunſt, in England ſchon vor 
400 Jahren eine das ganze Volk einigende Literaturſprache herbor- 
gap und damit die politiiche Einigung mit Schottland und bie 
usbreitung des Engländertums über alle Welt weſentlich er— 

leihtert bat. Die Landkarte Europas würde heute mwejentlich 
anders gejtaltet fein, wenn wir wenigitens 200 Jahre früher auch 
ſchon eine einheitliche Literaturſprache bejefien hätten, eine wirklich 
lebende Einheitsſprache, nicht nur auf dem Papier, fondern im 
Zuſammenhange mit der geiprochenen Sprache und der literarischen 
Überlieferung. Wenn wir darin nun auch leider zurücdgeblieben 
find, fo iſt die Erlenntnis des Schadens doch der erfte Weg zur 
Befjerung, und die Beitrebungen, die Spradye als ſtunſt zu 
pflegen und dadurch die deutjche Einheitsjpradhe ala lebende, ges 
iprochene Sprache zu fürdern, find beſonders auch vom Deutichen 
Spracdverein erfolgreich begonnen worden. So Tann fid) auch bei 
uns endlich eine literarijche llberlieferung entwickeln, durch die unjerm 
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geſamten wirtſchaftlich⸗ politifchen Wohle gedient und vor allem 
dad beichieben wird, was uns am meiften not tut: eim echtes, 
innere& deutſches Nationalgefühl. 

Laibach. Einen jehr anziehenden Vortragsabend verband ber 
biefige Amweiqverein mit jeiner am 22. April d. J. im beutichen 
Kafino abgehaltenen ordentlichen Jahresverſammlung. Er verdankt 
ihn feinem verehrten Mitgliede, Prof. Dr. 3. 3. Binder, ber 
hierbei das Leben und die Werfe des üjterreichiichen Dichters 
Ferdinand von Saar (belanntlich auch Mitglied des öfterreichifchen 
Herrenhaufes) beſprach und deſſen jüngjte Dihtung Hermann 
und Dorothea zum gröhten Teile vorlad. Der anjprechende 
Inhalt, ſowie beſonders der reizende Ton diefer launigen, ganz 
im Stile deö Goetheſchen Borbildes gehaltenen Nachdichtung gefiel 
außerordentlich und erhielt die Zuhörer troß ber jpät gewordenen 
Stunde in gejpanntejter Aufmerkſamleit. — Eröfjnet wurde der 
Abend mit einem längeren gleihialls ſehr beifällig aufgenommenen 
Vortrage unfred Zweigvoritandes, Sparlajienbeamten Leo Sup= 
pantſchitſch, über die —— Vorgänge im Zweige ſelbſt 
ſowie hauptſächlich über das erfreuliche und erfolgreiche Gedeihen 
des Beiamtvereind. Inter allgemeiner Zuftimmung widmete der 
Borftand auch hier wieder in befonderd warmem Tone der Schrifts 
leitung unſrer Bereinsgeitjchrift Worte ber ehrendſten Anerfennung. 
— Der Umftand, dab der Befland unſres Vereins in jüngerer 
Beit feiten® einiger rg unferes Minijteriums einige Be— 
achtung findet — wir in Diterreich find im diefer Hinficht be» 
lannilich nicht verwöhnt — fand gleichfalls erfreufame Erwähnung. 
Auf Antrag Profefior Dr. Riedls beſchloß die Verfammlung, 
fämtliche Verdeutſchungsbücher und einige fonit geeignete Ver— 
öffentlihungen des Vereins im mehreren Abdrüden anzuichafien, 
um fie gebunden in den abendlihen Berjammlungsräumen einiger 
befreundeter beuticher Bereine Laibachs zur allgemeinen Benutzung 
im Dienjte unjrer quten Sache auszulegen, wie auch einen Beitrag 
für das in Linz a. d. D. zu errichtende Denkmal des oberöfterreichi= 
ſchen Vollsdichters Franz Stelzhammer zu ſpenden. Der an— 
regende Abend gewann uns einige neue Mitglieder und ſchloß 
mit der einftimmigen Wiederwahl des bisherigen Zweigvorftandes 
auch fir das nächitfolgende Geſchäftsjahr. 

Marburg a.d. Dran. In der —— die im 
Februar ftattfand, erſtattete an Stelle des erkrankten Borjigenden 
der Schriftführer, Ingenieur Scheill, den Jahresbericht. Der 
Ameigverein zählte am Jahresſchluſſe 221 Mitglieder, er hielt 
ſeche Monatsverfammlungen mit den Vereinszielen entiprechenden 
Vorträgen ab, an die fich ſtets auch unterhaltende Veranftaltungen 
anſchloſſen. Aus dem Berichte des Schatzmeiſters, Stabtratss 
beamten Reiner, entnehmen wir, dab der Iweigverein ein Vers 
mögen von 18777 Kronen beſiht und den jtädtijchen Kindergärten, 
der Vollsbücherei jowie deutſchen Schulen Unterjleiermarts names 
bafte Beträge widmete. Mittel Zuruf® wurden alle Ämter— 
führer wiedergewählt. — Bifar Ludwig Mabnert aus Mahren: 
berg bielt hierauf einen Vortrag über » Deutjces Voltstume, 
Er ſchilderie alle Eigentümlichteiten im Gharalter des deutichen 
Volles, die es zu feinem Worteile von allen übrigen Böltern 
unterjheiden und den Inhalt deflen ausmachen, was man unter 
deutihem Vollstum verſteht. Die herrliche Sprache und der 
Gebantenreihtum des Redners rifien die Zubörer zu ſtürmiſchem 
Beiſalle bin. — Prof. Dr. Murauer beantwortet eine Anfrage 
über den Werfall des Wortes »Steiermarke. Darf man »Steiers 
marfö« jagen, obwohl das Wort doch weiblichen Geſchlechtes ıjt? Er 
bejaht dies im Hinblid auf ähnlich zufammengeiegte erbfundliche 
Eigennamen. Wie man Haböburgs, Brandenburgs, Dänemarks uſto. 
fagt, jo kann man neben der Form »der Steiermart« auch 
»Gteiermartd« fagen. Er bemerkt, daß man in zweifelbaiten 
Fällen nicht immer die Spradjlehre fragen folle, da der Sprach— 
regel aud) die Sprachgeſchichte die Wagichale zu halten berechtigt 
fit. — Den gejelligen Teil des Abends füllten von Fräulein 
Sofie Jannjhik vorzüglich gefungene Lieder und Viergelänge 
des MWännergefangvereins ſowie der Vortrag des Gedichtes 
»Deutjche durch feinen Verfaſſer, Vilar Mahnert, aus. 

Im April Hielt der Schriftfteller Heinrih Wajtian aus 
Graz einen Vortrag über die mundartliche Dichtung im 
alpenländiichen Deutſchöſterreich. In keiner Sprache 
ſpielen die Mundarten eine ſolche Rolle wie im Deutſchen. 
Aus ihnen heraus bereichert ſich die Schriſtſprache. Sie bilden 
einen nennenswerten Zweig unjere® reihen Schrifttums und haben 
ſelbſt Klaſſiler hervorgebracht. — Der Nedner beſprach nun alle 
hervorragenden Mundartdichter Steiermarls, Kärntens, Ober— 
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und Nieberöfterreich®, Salzburgs und Tirols und gab viele Broben 
aus ihren Dichtungen. Da ſich infolge des innigen Verkehrs 
von Stadt und Land aud in den Mundarten viele Fremdwörter 
eingeichlichen haben, ift es Pflicht jedes Dichters auch hier ſprach⸗ 
reinigend aufzutreten und zu wirken. Die Deutjhen im Reiche 
find jtolz ihren Frig Neuter, Karl Stieler uſw., wir auf 
Rojegger, Stelzhamer, Anzengruber. In jedem Falle können 
wir zufunftöfreudig ausrufen: Bon der fteiriichen Alpe zum nord⸗ 
deutichen Strand, weit über die Gaue — ein Vaterland! Leb— 
hafter Beifall folgte der zweiftündigen Mede, ebenſo den Mufik- 
vorträgen der Herren Franz und Mar Schönherr, Bernfopf und 
Grögen. 

Mülheim am Nhein. Am 17. Oftober trug Fräulein Klara 
Defterlen aus Stuttgart auf Veranlafjung des hiefigen Zweig— 
vereind in der Aula der Realſchule eine Anzahl älterer und 
neuerer Dichtungen unter wohlverdientem Beifall vor. In Rück— 
fiht auf die Schüler der oberen Klafjen, denen ber Zutritt ge— 
ftattet war, hatte fie beſonders Hajfiiche Stüde ausgewählt, die fie 
mit gemejjener Ruhe und edler Betonung ſprach; in dem Wolffſchen 
Gedichte » Mus Sturmes Not« und dem 5. Alte von Geibels »Bruns 
bildee wußte fie aber auch der Erregung mafvollen und pafjenden 
Nusdrud zu geben. Mit dem ſchwäbiſchen Dialektjtüd »’8 Leiterle« 
fand der Vortrag jeinen beiteren Abſchluß. Fräulein Defterlen 
hegt den Wunſch, gerade in unseren Zweigvereinen heimiſch zu 
werden; ihre Bedingungen ermöglichen es auc ben Fleineren 
Vereinen, bie nicht Über große Mittel verfügen, durch folche 
Vorträge für ihre Zwede zu wirken. — Die Bezeichnung ⸗Kura⸗ 
toriume« ded Gymnaſiums und der Realſchule ift in »Berwaltungss 
rate umgeändert worden. 

Neunkirchen. Der Zweigverein bat einen herben Berluft zu 
belagen, indem er felnen langjährigen Vorjigenden, ben Hütten⸗ 
direftor Braune, durch ben Tod verloren hat. Der Heimgegangene, 
ein ferndeutiher Mann von umfafjendem Wiſſen, leitete unjern 
Bwetgverein feit feiner Gründung 1888. Als Feind alles Worts 
eklingel® wußte er ſtets die Zwede des Vereins mit Umficht und 
achdruck zu fördern. Sein unbejtrittenes Berdienft ift es, die 

Sprache des Hüttenweſens in biefiger Gegend von vielen fremden 
Schladen gereinigt zu haben, und dieje jeine Wirkſamkeit bat 
nicht nur im Hüttenbetrieb an ber Saar, fondern auch im Reichs— 
lande Ioben&werte Nachahmung gefunden. Unſer Zmweigverein wird 
ftet3 feine® hHeimgegangenen erjten Vorſihenden in danfbarer 
Verehrung gebenfen. 

Prag und Umgebung. An dem gut befuchten Bortragsabend 
am 9.d. Mt3. entwarf zunächſt NRealichulprofefior Dr. Hans Wende 
ein ſehr anſchauliches Bild von den Grundzügen und wejientliden 
Gefichtspuntten der neuen deutſchen Rehtihreibung, mit 
beherzigenswerten Winten und humorvollen Ausführungen über 
die auch heute noch ſchwankenden Fülle — Hierauf trug Neal» 
Ichulprofefior Hans Kreibich einige feiner heiteren und ernſten 
Erzählungen und Gedichte in der Mundart von Algersdorf bei 
Benfen (Norbböhmen) vor und wurde durd herzlichen Beifall zu 
vielen De bejtimmt. — Der Obmann des Zweigvereins 
Bıof. Dr. U. Haufien ftellte in einer furzen Aniprache für den 
Herbit mehrere ähnliche Bortragsabende in Ausficht, wo Gebiete, 
die in den Wirkungsfreis des Vereins gehören, behandelt werben 
follen. — Bu ber 13, Hauptverfammlung des Vereins (1. und 
2. Juni d. Is. in Breslau) entjendet ber Zweig Prag als Vers 
treter jein Borjtand&mitglied Proj. Dr H. Wende. 

Neichenberg. (Berfpätet) Unjer Amweigverein veranftaltele 
im Sänner einen Lenau-Abend, der ſich eines fehr ftarten 
Beſuches erfreute. Herr Erhard Nrnold, Stadtverordneter 
und Bürgerichullehrer, leitete den Abend ein mit dem Vortrage: 
Bu Lenaus 100. Geburtstage. Gr fenngeichnete Lenau 
zunädjt als einen echt beutichen Dichter. In kräftigen, ſcharfen 
Strihen ſchuf er dann den Hintergrund zu des Dichters Bilde: 
den geichichtlihen Vormärz mit feinen äußeren, politiihen und 
gejellihaftlihen Auftänden und jenem qualvollen Drude, der 
auf dem damaligen geiftigen Deutſchland laſtete. Des Dichters 
Beltanihauung zufammenfafiend fchilderte er ihn als einen er: 
bitterten Hafjer aller Stlavenniedrigkeit und Knechtung, der den 
freien, meinungäftarfen Mann liebt. Nach dem äußerſt wirkfungss 
vollen VBortrage, dem langanhaltender, wiederholter Beifall folgte, 
fangen in vollendeter Weile el. Anna Richter und Herr 
Wendelin Wildner Lenauſche Lieder und Here Lehrer Adolf 
Klinger trug Lenaus »Winternachte und »Blid in den Etrome« 
vor. 
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Rudolftadt. Am 3. Februar 1903 ſprach Piarrer Möller 
aus Eichfeld in einer Berfammlung des Nubolftädter Gewerbe: 
bereind über Ziele und Mufgaben bes Allgemeinen Deutichen 
Sprachvereins. Er hatte feinen Vortrag angekündigt unter dem 
Titel: Deutihes Wort — des Deutihtums Hort. Der 
wed war, weitere Kreiſe für unſre Beſtrebungen zu gewinnen. 
r überaus reichhaltige, durch viele Beifpiele erläuterte Vortrag 

verfehlte feinen Eindrud auf die Zuhörer nicht. 
Am 21. März 1903 redete Direltor Dr, Rein über ales 

mannifhe Dihtung. Nah einer eingehenden Beſchreibung 
der alemannishen Landſchaft und Bevöllerung erfreute er die 
Berfammlung durch den ausgezeichneten Vortrag einer Neihe von 
alemannijchen und fehwäßiichen Gedichten von Hebel, Ganther und 
Gittinger. Ir derjelben Sigung legte Oberlehrer Dr. Baumer, 
ber dur feine kurze, aber umfichtige und tatkräftige Leitu— 
unjern Verein nad einer langen Zeit der Ruhe —— bofis 
—— Leben erweckt hat, den Vorſiß nieder, da er nach 
Anklam überfiedelt. An feine Stelle wurde Pfarrer Möller aus 
Eichfeld, der ſchon früher lange Jahre den Berein geleitet hat, 
zum Borfipenden — 

Siegen. Zu Ehren des nach Düſſeldorf berufenen Oberlehrers 
Dr. Estuche und feiner Gemahlin vereinigten ſich am 27. März 
in der Gefellihaft »Erholung« Herren und Damen des Vereins zu 
einem mohlgelungenen Abſchiedseſſen, bei welchem Hauptmann 
Wilh. Goebel namens des Vereins dem fcheidenden Vorſitzenden 
dafür dankte, daß er durch jeine Amtsführung, durch Vorträge, Ein: 
richtung einer »Spradhede« in der Siegener Zeitung und befonders 
auch durch Heranziehung der Damen das Vereinsleben jo erfreu- 
lich gejtaltet und den A. D. Spradiverein, der hier fchon über 
190 Mitglieder zählt, in Siegen und im Siegerlande befannt und 
beliebt gemacht hat. — Ein neuer Vorſihender iſt noch nicht 
gewählt worden. 

Stuttgart, Infolge des ſtarken Befuches der legten Verfamm: 
lungen wurde bie des Februar in den großen Saal des »Herzogd 
Chriſtoph· verlegt; auch diejer Saal füllte ſich fait ganz. Nubolf 
Lorenz, der Berfafier und Leiter der Lichtenjteinipiele, hielt einen 
Vortrag Über Deutihe Sprech- und Bortragsfunit. Ein 
leitend wies er darauf bin, daß bei der weitaus größten Mehr 
ar unfres Boltes die deutiche Sprache nur Verkehrsmittel, ja 
ei vielen ein recht abgegriffenes, verberbtes Verkehrsmittel jei. 
Dem gegenüber ruft er den berufenen Hütern der deutſchen Sprache 
bie eindringliche Mahnung zu: forget um das geiprochene Wort! 
Er fhilderte die gejumdheitliche und volfswirtichaftlihe Wirkung 
einer richtigen umd ſchönen Sprechweiſe und ging dann von ber 
Darlegung ber richtigen Art ber Verwendung der menjclichen 
Stimme beim Sprechen zur Vortragskunſt über. Beſonders ans 
ziehend waren die Sprech- und Vortragsproben, die fich durch 
peinliche Lauttreue umd trefiliche Verwendung der Stimmmittel 
anäzeichneien. Der .Vorjipende, Dr. Osfar Haujer, hob in 
feinem Schlußmworte noch bejonders die Pflicht der Schule hervor, 
ſich um deutiche Ausſprache und Sprechkunſt mehr ald bisher zu 
kümmern und dankte dem Mebner. Der Borfitende, der in der 
vorigen Berfammlung über die Berdeutſchung der Theaterausdrüde 
pn hatte, hat im Namen bed Vereins dem Hauptleiter 
er Stuttgarter Hofbühne, Baron zu Putlig, eine ausführlich 

begründete Eingabe nebjt einer Vorſchlagsliſte zu Verdeutſchungen 
im Spielhaufe und Spielbetriebe eingereicht. Schliehlich ift noch 
ein Drudjehler des letzten Berichtes zu verbeflern, wo nicht 
»Schwöbagicichterjondern »Schiwobagichichtas (genauer: »Gſchichta⸗ 
aus-m Schwoba'land) zu leſen ift. 

Troppan. In ber ordentlichen Verſammlung am 5. Mai l. J. 
konnte der Obmann Amtödireftor Grüner auf einige jehr er 
freulihe Erfolge binmweilen, darunter die durch das Entgegens 
fommen des Herrn Direktors Heiter geglüdte Verdeutſchung des 
Theaterzetteld des hiefigen Schaufpielhaufes, die Verdeutſchung 
der hiefigen Radfahrordnung, endlich und hauptfächlich die Ver: 
deutſchung der Gejhäftsordnung des Troppauer Gemeinderates. 
Diefer geitattete die ſprachliche Umarbeitung, die unter Mitwirfun 
des tag reger ins Wert gejept wurde, und wi 
auch jeine Abteilungen und Ausſchüſſe, ſowie das Bürgermeifter- 
amt an, fi im Zukunft der Verdeutſchungen, die in der Ges 
fhäftsorbnung enthalten find, zu bedienen und überhaupt ents 
behrlihe Fremdwörter zu melden. Es wird nun an die Städte 
öfterr. Schlejiend und Norbmährens zur Erzielung ähnlicher Er 
ebnifje hberangetreten werden. Der Mitgliederitand betrug im 
epten Jahre 118. In den Vorjtand wurden die bisherigen Mit- 
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lieder mit Ausnahme des Herrn Adolf Schilder wieder gewählt, 
Pr ben Herr Profeſſor Dr. Snaflitic neu gewählt wurbe. 

Wermelötirhen. (Beripätet.) Am 13. Februar hielt unfer 
Aweigverein jeine erfte diesjährige Hauptverfammiung ab und 
veranjlaltete nach Erledigung des gejchäftlichen Teiles — Wieder: 
wahl des Borftandes, Anjhafjungen für die Vollsbücherel — eine 
Heine Feier zu Ehren des Dichters und Schriftitellers Wilhelm 
Fiiher aus Wermeläfirchen, der am 28. Februar d. Ye. 
fein 70. Lebensjahr vollendet und feine Waterftadt in ber lites 
rariihen Welt zu Ehren gebradit hat. Der Vorfigende, Reltor 
W. Adel, führte in einem Bortrage den Lebensgang des gefeierten 
Landemannes vor Mugen und fennzeichnete deffen Hauptwerfe. 
Fiſcher war früher ein Hleihiger Mitarbeiter am Feuilleton der 
Aöblniſchen Zeitungs, welche unter Kruſes Leitung über 20 No- 
vellen von ihm gebradht hat, veröffentlidite vier Bände in -Kürſch⸗ 
ners Bücherſchatze und acht Bände in Enflins und Laiblins 
Hausſchatz deutſcher Erzählungen« und lieferte Beiträge für 
mehrere angejehene Zeitichriften. Er hat es verftanden, in feinen 
zablreihen Erzählungen, die vorzugsweiſe Freud und Leid, Leben 
und Streben des gebildeten deutichen Bürgerſtandes wideripiegeln, 
einen gemüt= und bumorvollen Ton nach Hebels Art anzuſchlagen 
und Goldfäden echter Yebensweisheit in feine anziehenden, frijchen, 
zuweilen dramatiſch wirfiamen Schilderungen einzuweben. Daher 
ift er längſt ein Liebling der Jugend und jener Bolfstreije ge— 
worden, die ſich gern an einer gejunden und gebiegenen Leſekoſt 
laben. Im Anſchluß an den Bortrag las unier Vereinsmitglied 
Dr. med. Wohl in meifterhafter Weile Fiſchers vortreffliche No— 
velle »Melaniex vor, und jchliehlich wurde an den Nubilar, der 
feinen Wohnfik im vorigen ar von Bückeburg, wo er mit 
Heinrich Kruje in täglibem Werfehre lebte, nach Obercafjel bei 
Bonn verlegt hat, ein Glüdwunſch durch den Draht ya. auf 
— einige Tage nachher ein Dankſchreiben des Gefeierten 

nlief. 
Windhuf, Am 26. Februar veranftaltete der Sprachverein 

einen Unterhaltungsabend. Der recht gute Bejuch legte Zeugnis 
für ben regen Anteil an den Beitrebungen des Vereins ab. Als 
Vorfigender wurde Pfarrer Anz; und als Schriftführer Lehrer 
Nave wiedergewählt, neu Irat in den Borfiand Kataſterſekretär 
Thomas. Den Bortrag bes Abends hielt Pfarrer Anz: Wie 
wirfen wir für die Verbreitung der beutihen Sprade 
im ——— An das fremdſprachliche Gebiet unſres Lan— 
des iſt bereits, ſo etwa führte er aus, ein breiter Keil deutſchen 
Sprachgebietes in faft ununterbrochener Linie von Swalopmund 
bis an die Oſtgrenze (Gobabis hineingetrieben. Nun gilt es, 
von diefem Mittelitreifen aus die Eindeutihung des ganzen üb— 
rigen Landes, in dem ſich erjt wenige beutjche Inſeln befinden, 
in Angriff zu nehmen b. 5 nicht etwa ben Eimgeborenen ihre 
Sprache zu nehmen und durch das Deutiche zu —— ſondern 
nur das zu erreichen, daß man mit Deuiſch durchs ganze Land 
fommen lönne, was jet noch nicht entfernt der Fall fei. Die 
Löfung diefer Aufgabe joll man nicht von der Negierung und den 
Schulen allein erwarten, die Hauptarbeit müſſen die deutichen 
Anfiebler felber leiiten. Der Anfang fei im eigenen Haufe mit 
ben eingeborenen Dienfibotn zu maden. Bei ihrer Sprachbe- 
gabung würden die Neger fo ſchnell deutich lernen, wenn nur die 
Herren die drei Forderungen immer beberzigen wollten, fu 
deutlih und einfach zu jprechen. Sodann jolle man auch die 
fremden Eingeborenen immer zuerſt auf deutfch anreden und nur, 
wenn fie das durchaus nicht verfiünden, zu anderen Sprachen 
greifen. Windhut müfje zu einer Hochburg des Deuiſchtums 

n, von mo bie aus allen Gegenden zuſammenſtrömenden 
und in alle Gegenden wieder abitrömenden Eingeborenen bie 
deutihe Sprache mitnehmen. Das jel aber nur möglich, wenn 
wir Deutichen felber reines Deutſch und fein afrifanisches Kauder⸗ 

welſch jprechen. Was früher hingehen mochte, durch die Verhält⸗ 
niſſe emtjchuldigt, die Aufnahme vieler holländiicher und afrila— 
nijher Ausdrücke in unjre Sprache, jet jept unfrer Gtellung im 
Lande unmwihrdig. Alle Deutichen müßten eine Empfindung das 
für haben und wo fie nicht vorhanden jei, da müſſe fie gemwedt 
werden. Der Grundfaß unfres Epradyvereind muß durchdringen: 
BVermeide jedes Nirifanerwort, jedes, denn feins von ihmen iſt 
unentbehrlich! Dies wurde an drei beſonders unentbehrlich ſcheinen⸗ 
den Worten nachgewieſen: 1. Bambufe, wofür das gutdeutſche Wort 
»Junge« volfommen ausreicht. 2. Mivier, das nur irrtümlich 
mit dem deutichen Revier (j. Bejipitandäfarte v. D.:S.:W,: Wirifa) 
zufammengebrad;t wird und für den Buren jelbjt nichts anderes 
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bebeutet ald.» Fluke Nur dies Wort fei hier am Plaße, das 
bei Heinen Waſſerläufen durch den »Bach«, bei ganz Heinen durch 
»Runſe« oder »Rinne« erjept werden fünne, wie wir längjt aus 
RBaläftina den Bach Kidron kennen, der auch nad) hiefigen Be: 
* ein ⸗Rivbier· iſt. 3. Kraal, das man ſprachrichtig fiber 
aupt nur vom Vlehkraal (nicht von Garten« und anderen Um— 

jäunungen) anwenden bürfte: dafür haben wir im Deutjchen ſchon 
drei entipredhende Wörter: Hürde, Fenz, Pferch. — Sodann 
wurden Vorträge gehalten in verjchiedenen Mundarten. Bahl« 
meiflerafpirant Geb ſprach bayeriih, Milftonaer Wandres 
ihwäbiih und eljäffiih, Bureauvorjteher Lauterbach rheiniſch, 
Sekretär Ublemann ſächſiſch, Here Brendel fchlefiih, Herr 
Schramke berlineriich und Lehrer Rave plattdeutih. — 23 neue 
Mitglieder traten an diefem Abende dem Vereine bei. 

widau. In der Berfammlung am 2, April, in der ein 
zen von 27 Mitgliedern gemeldet werden fonnte, ftand im 

ittelpunft des Ubends ein Wortrag von Ref Dr. Matthias 
fiber die Geihihte von Mabdemoifelle, Mamfell und 
Fräulein. Dad Wort Fräulein ift uralt, recht alt aud feine 
Berwendung ala Standeäbezeihnung für Töchter aus fürſtlichem 
umd adeligem Haufe, aber fehr jung als folche für fedige Bürgers 
liche. Dieje Verwendung wurde erjt zum Neujahr 1794 dürch 
eine Flugſchrift de Leipziger Rechtsanwalis und Verlagsbuch⸗ 
hänblerd Baumgärtner angeregt, die zu einer lebhaften Erürte— 
rung in ganz Deutichland, auch in Wielands ⸗Teutſchem Merkur«, 
führte. Diefe Erörterungen werfen helle Streiflicher auf die ganze 
damalige Zeit mit der Pariſer Staatsummälzung und den Frau⸗ 
zofenfriegen im allgemeinen, und zuglich Find He ein Stüd Sprach⸗ 
reinigungsgeichichte im befonderen. Es iſt lehrreich, zu verfolgen, 
wie die franzöfiihen Titel mit dem a Kriege ihren 
Eingang halten und um 1750 jelbit in den Briefen einer jo 
deutihbewußten rau wie der Sottichedin durchdringen, die Ma— 
dame und Mademoijelle bis dahln nur von Stünftlerinnen 
und geborenen Franzöfinnen gebrauchte. Die Bedeutungen von 
Hausfranzdfin oder Wirtfchafterin für Mamfell ents 
wickelten ſich jene von oben herab, dieſe von unten hinauf, indem 
die adligen Krelſe für ihre Lehrerinnen, des Franzöfiichen bewußt, 
dauernder den en tar re Titel fejthielten oder indem 
bie niedere Hau&bedientenichaft der leitenden, beſſer gebildeten 
Vorſteherin des Hausweſens, namentlich bewußt auf Schloß und 
Gehöft, dem ftädtiichen vornehmeren Titel gaben, der eben im 
Vollsmund Mamjell war gegenüber dem immer mehr auf die 
niederen Kreiſe eingeſchränkten Jungfer. Nadı dem Heraus— 
geber der Werke Wielands war Baumgärtners Vorſchlag der 
ganz deutſchen Benennung der ledigen Bürgerlichen mit Fräu— 
lein um 1814 durchgedrungen. Nach den Zeugniſſen der Literatur⸗ 
werfe rüct der Zeitpuntt noch etwas hinaus. Jean Paul, der 
früher Fräulein durchaus den Adelstöchtern vorbehält, hat u 
lichen diefe Anrede zuerst im Muguft 1820 gegönnt in einem Bes 
richt über den geiſtvolle Adlige und Bürgerliche gleihmähig ums 
faffenden Kreis gebildeter rauen, dem bie Herzogin von Kurland 
auf Löbichau bei Altenburg um ſich verfammelte, alſo offenbar 
nach dem Leben. Die meiiten Jeugniſſe bietet Goethe, ber 
auch Töchter von bürgerlichen Ritern des Geiftes zuerft mit 
biefer Bezeichnung beehrt, zuerſt in den Rollenbezeichnungen des 
berühmten Madtenzuges von 1818, alfo öffentlich, und gleichzeitig 
wird in ben Tagebüchern zuerjt eine damalige junge Freundin 
Adele Schopenhauer, die Schweſter des berühmten Woiiofophen, 
fo genannt, während Künftlerinnen aller Art, felbft jo gefeterte, 
nn die Szymanomäla und Walewska dauernd Mabemoifelle 

en. 

Brieftaften. 
Herm B,..., St. Avold. ES ift jehr erfreulich, daß die 

Abteilung St. Uvold der Deutichen Kolonialgejelichajt bei der 
Umgeftaltung ihrer Sapungen auch auf Spradyreinheit Wert ges 
legt hat. Die Bezeihnung »Heimmwart« für den »Custose des 
Kolonialheims halten wir für durchaus glüdlich und nicht »ges 
zwungene. Wenn der Berein fein »Hause, ſondern nur ein 
» Heime befigt, jo muß fich der geläufigere »Hauswart« in einen 
»heimmart«e umwandeln. (»Süämmerer« würden wir bafür nicht 
empieblen; «3 wäre dod; mehr — Schahmeiſter.) Nicht minder bes 
rechtigt ift der Ausdrud »Drdnere. Statt des gebräudlichen 
Wortes » Fjeitordniere ergibt fid) von ſelbſt das allgemeine » Orbner«, 
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da es fich Bier nicht nur um Feſte, fonbern auch um andere Bere 
anftaltungen des Vereins handelt. Schon Theodor ARügge fchreibt 
im Jahre 1856 (Meued Leben I, 164): »ein Berein, in welchem 
th der Ordner bine; und Henne führt in feinem Deutjchen 
Wörterbuche unter »Ordner« außer anderen arg cn 
auch »Wereingorbner« an. Halten Sie nur beide Wörter 
Angreifern gegenüber fräftig aufreht. Schlimmer aber ift es doch, 
dak gute beutiche Wortbildungen jo vielen ———— ausge⸗ 
fegt find, während die verichrobenften Fremdwörter bei denſelben 
Leuten unbeanftandet durchzugehen pflegen. 

Herm®&...., Urndberg. Beten Dank für Ihre freundliche 
Mitteilung, dab »Toonbant« (j. Sp. 120) aud in Weflpreußen 
die übliche Bezeichnung für den Ladentiſch ift, und daß dasſelbe 
in oftpreufifchen Landestellen der Fall fein fol. Dem in Arns- 
berg (mie auch am Niederrhein) dafür üblichen klaſſiſchen »Thele« 
stellt fich zur Seite das in Teilen Niederdeutſchlands, 3. B. im 
Braunfchweigtichen, gebräuchliche »Trefen«, das auf tresor, the- 
saurus zurüdgeht. 

Han R. W.... Bildftod bei Saarbrüden. Das Wort 
»Fräuletin« wurde im 17. und 18. Jahrhundert, noch bei Goethe, 
dem natürlichen Geſchlechte entiprechend vielfach weiblich gebraucht, 
nicht bloß mit nadjfolgenden Namen: »mein Fräulein B.« (Boethe), 
fondern auch ohne ſolchen: » Manieren einer jih empfindfam 
terenden beutichen Fräulein«e (Goethe). Beides entipricht dem 
eutigen jchriftgemäßen Sprachgebrauche nicht mehr. Den Mund— 

arten und der darin wurzelnden Umgangsſprache mag man ben 
freieren Gebraud) zugeitehen. So führt Schmeller im Bayeriichen 
Worterbuche beide Gejchlechter als vollsüblih an; und wenn im 
Saargebiete ein Unterſchied zwiſchen »das Fräulein« und »die 
Fräulein N.« gemacht wird, jo mag auch dies dem mundartlichen 
Gebrauche zugute gehalten werden. Aber ein Lehrer, der die 
Schriftſprache zu lehren hat, ſollte dieſe Unterſcheidung nicht als 
Regel aufſtellen. Nur in einem Falle iſt vor »Fraulein« die 
weibliche Form erlaubt, nämlich in der Berbindung ⸗Ihre Fräu: 
lein Tocter«e u. dgl. Aber das ift nur eine jcheinbare Aus— 
nahme; denn das rt gehört im Grunde zu »Zochter«, und 
Frãulein · ift nur ein Höjlichkeitögufag, der etwa auf einer Stufe 
ftegt mit Belfügungen wie »geehrte«. Gin Fürwort aber, das 
im weiteren Fortgange der Rede auf »Fräulein« zurlidweift, ſteht 
unbedenklich in weiblicher Form, jo: »wenn das Fräulein jept 

on weiß, was jie zu Mittag jpeifen foll«e (Leiling). Auch 
iheint und nichts einzuwenden gegen eine Fügung wie dieſe: 
>wegen ihrer Gefundung fit das Fräulein hier« (Gußfomw). Uns 
mittelbare Aufeinanderfolge jedoch flingt uns heute hart, alſo 
nicht: »ba8 Fräulein, welhe....e — Das Wort »abs liche, 
das Alfred Baft in dem auf Sp. 113 beſprochenen Buche für 
»alphabetiich« gebraucht (nicht der Beſprecher), erjcheint aud) uns 
nicht glüdlih, weil wir nicht von »Mbe«, fondern von »MAbc« 
ſprechen. Aber auch »abcliche, das vorgeihlagen und hin und 
wieber angewandt worden fit, lönnen wir nicht empfehlen. Befiere 
Verdeutſchungen find: —— nach der Buchjtabenfolge, 
nad) dem Abe« oder nad der Abefolge; auch gegen »Abc s Ber- 
zeicnise wühten wir nichts einzuwenden. 

Herm #...., Guben. Die vorherrihende und empjehlend- 
wertefle Ausſprache von »Marie« und ebenjo von »Gophie« ift 
dreifilbig (Mari—e). Aber auch die zweifilbige Aussprache (Mari), 
mit der fih in vielen Mundarten, beſonders füddeutichen, bie 
Betonung der erfien Silbe (Märt) verbindet, ift landſchaftlich 
weit verbreitet und nicht für falich zu eıllüären, um jo weniger, 
ald gerade in ber Behandlung der Vornamen große Freiheiten 
beſtehen und nicht wohl gehindert werden künnen. 

Herrn 9.9... ., Lübel. Der Ausdrud »zuchtlofer Unfug · 
fcheint uns untadelig. Man braucht zu feiner Erklärung nicht 
anzunehmen, dab die Eigenschaft des Täters auf die Tat jelbit 
übertragen fei (alfo eigentlich: Unfug zuchtlofer Menſchen) — ob: 
wohl auch eine folche Übertragung bier zuläffig wäre —; vielmehr 
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läßt fich der Ausdruck wohl einfach als kurze Bezeichnung jür | 
einen Unfug, bei dem es »zuchtioß bergeht,« erflären und recht- 
fertigen. »Zuchtlos,« d. h. »ohne Zuchte kann nicht bloß eine 
Perſon fein, fondern auch ein Verhalten, Treiben uſw. Die Vers 
bindung ift gewiß ebenfo unanftöhig wie »roher, mwüfter Unfug« | 
und anderjeits »zuchtlojes Treiben, zuctloje Wirtichafte u. dgl. 
Treitſchte Ipricht eimmal von »zuchtlofem Übermut« und Sreilig« | 
rath von »zuchtlofem Werbene Man muß fic immer gegenwärtig 
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Anpafiungsfähigteit befigen; gm kommt man noch dahin, da 
man auch Goethes »raftlofe Liebe« oder Schillerd »tränenvollen 
Streit« u. dgl. bemängelt. Ihre Srage aber, ob der Ausdrud 
>zuchtiojer Unfug · gebräuchlich fei, iſt jebenfall® zu vermeinen, 
wenn »gebräuchlich« jo viel tft wie gewöhnlich, häufig. Der »grobe 
Unfuge ift umgleich gebräucliher. Aber wir follen uns doch 
freuen, wenn einmal eine (natürlich finnvolle) Wortverbindung 
erſcheint, die nicht im jeder Zeitungsſpalte wiederfehrt. 

Herrn J. E. v. W. . . Bonn. Die Hinzufüg eines 
rüdbezüglihen Yürwortes ir »einander«e (+& egenbeit, Id ein: 
ander kennen zu lernen«) tit nicht felten und auch gar nicht nen. 
Sie begegnet ſchon im Mittelgochdeutichen, z. B. si heten .. 
sich einander hie (Biterolf 1835). Sie läßt ſich bei 
den neuhochdeutſchen Klaſſilern nachweiſen; jo ſagt Schiller: »man 
raune fi einander ind Obre, und ähnlich Goethe: » Die bei- 
ben reiben mit feinblicher Kraft einer den andern ſich auf.« 
Dazu wollen wir noc die von Ahnen beigebrachten Belege aus 
Grillparzer ftellen: »hier nur allein einander uns vergeliend«. 
Gewiß die Hinzufügung des »ſich (uns, eudh)« ober bes »ein- 
ander« überjlüjjig, und man tut gut, ſich im allgemeinen bavor 
zu hüten. Aber es muß dem Nedenden auch geftatiet jein, unter 
Umftänden den Begriff der Wechjelfeitigleit noch zu verjtärten. 
Man kann das eine Mal deutlicher und mit mehr Worten jagen 
wollen, was ein andered Mal (oder meiſt) in Enapper Form bejier 
wirkt. Wenigſtens für die aus Goethe und Grillparzer angeführ- 
ten Stellen möchten wir diefen Rechtſertigungsgrund in Aniprud 
nehmen, und auch für den zweiten bier bei Grillparzer begegnen: 
den Mortüberflug > nur alleine. Wer diefe Stelle (Medea 
2. Aufz. Gleich nach der Bühnenbemerfung: »Medea lommt zu: 
rüd«) im Zufammenhange nadıprüft, wird finden, daß bier bie 
BWorthäufungen für den von feinen Ju: Engage über: 
wältigten Jaſon durchaus angemefien End, Sie finden, daß 
die ungewöhnliche Nachſtellung des »un&« an dieſer Stelle das 
an fich Unangenehme der Doppelbezeihnung weniger fühlbar er» 
feinen läßt. Das mag der Fall fein; und derjelbe Grund könnte 
auch zugunften der Gotthiſchen Stelle angeführt werben. Uber 
die Sache jelbft bleibt doch diefelbe, und nicht ſowohl dieſe Er: 
wägung, ald die Nüdficht auf beiondere Hervorheb des Be: 
riffes gibt u. E. bier den Ausſchlag. Im allgemeinen aber 
ließen wir uns Ihrer Anſicht von der Überflüffigteit des »ſich⸗ 

durhaus an. Zumal die jchlichte Profa des geichäftlichen Vers 
lehrs, wo von feeliicher Erregung oder rebneriiher Wirkung feine 
Nede fein kann, foll fi) davon frei halten. Der Vorſtand des 
Liberalen Bürgervereind Bonn würde aljo befier jeinen Mitglie: 
bein einfach »Gelegenheit geben, ſich (oder: einander) kennen 
zu lemene. Noch weniger zu billigen find Häufungen wie in 
folgenden Sägen: »das gegenjeitige einander Belügen« 
(Schopenhauer) und gar: »wir find unſere Lebzeit über ein- 
ander wecdjelfeitig uns jo viel ſchul emworben« (Goethe). 
Dean fieht aber an diejen Beiipielen, daß jelbit große Sprach⸗ 
meijter in Gefahr geraten können, der überwältigenden Fülle der 
Ausdrudamöglichteiten einmal zu erliegen. 

B. P. 33, Die Heutige Schriftſprache fennt »warten« mit 
dem 4. Falle nur in der Bebentung >» pflegen« (Kinder oder 
Kranke). In der gewöhnlichen Bedentung »erwarten« vers 
bindet fie es mit bem Verhältnisworte »auf« («warte auf mich · 
und, jeltener und nur in gehobener Sprache, nach älterer Weife 
mit dem 2. falle (»der. Dinge warten, die da kommen jollen«). 
Nur Mundarten, befonders die fchweizerifche und die fchleftiche, 
verivenden in dieſer Bedeutung den 3. Fall. Sanders führt dazu 
mehrere Belegjtellen aus dem Schweizer Gotthelf umb ben 
Schlejiern Yogau und Günther an. Wenn aljo ein fchlefiicher 
Vehrer einem Kinde die Worte: »warte mich« rügt und dafür 
verlangt: »warte mire«, jo hat er zwar vom Standpunkte der 
Mundart aus recht, aber den Forderungen ber Schriftipradhe — 
und dieje hat er doch als Lehrer zu vertreten — wird er nicht 
gerecht. Er hätte verbefiern müflen: » warte auf mich« oder 
»erwarte mich«e. »Warte mich« aber ift ganz ausgejchlofien; 
und jollte es dennod irgendwo mundartlih vorlommen, ſchrijt⸗ 
gemäß ift es nicht. j 

ern A. P. F. . . . Hamburg. Bei der Erklärung des 
Wesfalles in der Nedensart »leider Gotted« muß man unter 
Anſicht nach auf die Annahme einer logiichen Beziehung verzichten. 
Schmeller führt in feinem Baherlihen Wörterbuche die Wendung 

halten, daß die Eigenſchafiswörter einen ziemlich hohen Grad von ; In der Form »leider Gott« an. Dies ift vermutlich die ältere 
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Form, fei e8 nun, daß »Gott« ald Anrebefall aufzufaflen iſt 
(mie »ac Gott«), oder ald Wenfall. Für das lehtere fpräce 
die Verbindung von »leiber« mit dem 3. falle perfönlicher Fürs 
wörter, die in alt= und mittelhochdeuticher Zeit üblich war, z. B. 
leider mir, leider uns = zu meinem, unjerem uern. »Leiber 
Gott« wäre dann etwa = »bdaf Bolt ed bebaure, daß es Gott 
erbarmes, Wenn man nun bedenkt, dab in zahlreichen Bes 
teuerungsformeln, Flühen uw. &., der Wesfall > Wottle)d« eine 
Rolle fpielt, z. B. »Gotisdonner(wetter), Gottswetter, Gottsblitz, 
Gottslreuz, Gottsſackerlot, Gottötaufend« u. A., wenn man ſich 
ferner an »gott&jämmerlich« (eigentlich — Gottes Jammer erregend) 
und »gottserbärmlich« erinnert, jo liegt die Annahme richt fern, 
daß dieſe äufige Besjallform nad; falſcher Ähnlichteit auch in 
die Wendung »leider Gott« übertragen worden jei. 

Herm fr... -, Haynau. Das Wort »fpazieren« geht zu- 
rüd auf das lateinijche spatiari (italientich —— rn 
eben, eigentlich: einen Raum durchſchreiten, von spatium — 

. — Der Familienname »Pphilippi« ift die lateiniſche Wes— 
fallform £ »Bhilipp(us)«, alfo ger — eines Philipp (us) 
Sohn, wie »Betri, Pauli, Thomä« uſw. »Sranfe, Kraus, 
Kruſe«, ebenjo verlateint »Erufiuse, bezeichnen zweifellos ur— 
Prünglich den Träger fraufen Haupthaares; vgl. »Motbe, 
Schwarze, Wittelop« u.ä. »Lehmann « ift — Lehenmann, ebenſo 
twie das ſüddeutſche »Lechnere Lehener. »Steuernagel« iſt, 
wenn ed nicht irgendwie entſtellt iſt, das althochdeutſche stiur- 

I = Steuerruder. Beinamen von Sachen hergenommen, find 
nicht jelten; in&bejondere find Familiennamen aut »nagel« zahl 
reich, 3.8. »Spannagel, Hufnagel, Vlantennagel« u.a. Der 
Name Fiebig wird als »Biehwege erllärt. K. Weinhold gibt in 
feinem fchlefiichen Wörterbuch Fiebig = Viehweg, Viehtrift als 
lebendes Wort, und in Schlefien iſt auch der Name Fiebig häufig. 
Über Fabig weiß vielleicht ein kundiger Lejer etwas beizubringen; 
es lünnte mit Fabian zufammenhängen. 

Herrn ®...., Elberfeld und Herm A. Gr,..., Magde— 
burg-Neuftabt. Wir danken beftens für die freundliche Mits 
teilung, daß fich der Marburger Profeſſor Bieter Ki—t— tor 
Ipricht (vgl. Sp. 89/90). Wir haben nun auch bei ihm ſelbſt 
angefragt und bereitwilligit eingehende Auskunft erhalten. Wir 
teilen hier daraus das Wictigjte mit. Der Name ift in der Tat 
eine humaniſtiſche Überfegung aus dem 16. Jahrhundert, und 
zwar nad) mündlicher Familienüberlleferung von »Faßbender «. 
Denn das lateiniſche vietor wird zwar jetzt als Korbflechter er— 
Härt, wurde aber früher immer mit » Böttcher, Küſer« uſw. über— 
fept. Die hergebrachte Ausſprache in der (im Naſſau anfälfigen) 
Familie und bei den mit ihr befannten Landsleuten it Fi — €— tor. 
Dak das e furz und unbetont ausgeſprochen wird und zwar nach⸗ 
weislich ſchon im Unfange des 17. Jahrhunderts, hat feinen Grund 
darin, daß man früher das in der altlateiniſchen Dichtung mehr- 
fach vorfommende vietor irrtümlich als viötor maß, während an 
biejen Stellen vitor zu lefen ift, vietor aber nur viötor fein 
fünnte. Die Musiprade von x— endlich beruht auf der mittels 
und fübbeutihen Gewohnheit, v in Fremdwörtern, früher aud 
im Lateiniichen ſelbſt wie f auäzufprechen, 3. B. Votal = fofäl, 
Klavier = Mafir ujm. Ehren wir aljo die Yamilienüberlieferung 
und fpreden wir: Ki—E—tor. 8. ©. 

Herm Br. 9... ., Berlin. Sie teilen mit, daß Sie durch 
den Sap: »Sie dürften foldye Formulare aud für Portiers oder 
Hausverwalter haben und erſuche ih Sie um ein Formular zur 
Probe« bei der (gefellfchaftlih Ihnen gleichgeitellten) Perfönlichs 
kit, an die Sie ſich damit mwendeten, Anſtoß erregt haben. 
Dieje Habe ihnen gejagt: »daß der Herr Geheimrat feinen 
Schreiber wohl ‚erfuchen* könnte, daß man dagegen bei einem der- 
artigen Verlangen ſchreibe: ich bitte.«e Sie wuünſchen nun Auf: 
Härung zur Belehrung beider Beteiligten. Die Sache liegt ziemlich 
einfach: erfuchen fteht nach feiner Bedeutung mitten inne zwiſchen 
fordern und bitten. Wir fordern, worauf wir einen ficheren 
Anſpruch haben (ober zu haben glauben), dejjen Gewährung wir 
erzwingen lönnten. ®ir bitten, wenn wir ein Rect auf Ges 
währung nicht haben oder aus Höflichkeit von diefem abfehen und 
on Ausdrud bringen wollen, dak wir die Erfüllung des Ber: 
angens nur von der Rüdjicht auf das Bedürfnis des Bittenden 
oder von dem Wohlwollen, der Liebe bes Ghebetenen erwarten. 
Wir erfuhen, wenn wir die Erfüllung abhängig denten von 

Zeitfhrift bed Allgemeinen Dentihen Sprahpereind XVII. Jahrgang 1903 Nr. 6 198 

einer Verpflichtung oder wenigſtens Verbindlichkelt, deren Eins 
haltung aber nicht erzwungen werden fann oder zum mindeſten 
nicht als erzwingbar hingejtellt werden foll. Darum ift erfudhen 
dad Wort des amtlichen Verkehrs und in diefem ganz am Plate. 
Im fonjtigen Vertehr erhält es durch den unleugbar darin 
liegenden riff des Anſpruchs auf die Leiftung leicht etwas 

toffes und darum unter Umſtänden Verlegendes. Und zwar 
je mehr, je weniger ber in dem Worte mitgefühlte Anjpruch als 
berechtigt erjcheint. Das ift in dem Beifpiel, das Cie angeben, 
nicht der Fall, denn wenn jemand eiwas zum Kauf anbietet, 
fo gibt er zweifello8 den Kaufluftigen den Anipruch auf eine Probes 
lieferung, und er fann ſich nicht beflagen, wenn dies in dem 
Worte erſuchen zum Ausdrud kommt. Wollte aber etwa der 
Verkäufer, nachdem er die Probe geliefert, Sie erfuhen, nun 
bald ihre Beitellung aufzugeben, jo hätten Sie zu einer berech⸗ 
tigten Empfinblichteit Anlaß. P. 

gie D.M...., Leipzig. »Meetplenifer«, das ift bie 
neuejte geiftreiche Errungenschaft auf dem Gebiete der Fachbenen⸗ 
nungen. Sie rührt von einem Öfterreicher her und findet ſich 
in der beutichen Zeitichrift »Mcetylen« vom 15. April 1903, 
Nun wird es wohl nicht * dauern, bis ſich die Vertreter der 
— ————————— und die Anhänger des Petroleums Petro⸗ 
(ifer nennen; Talgifer und Wachſiker kommen dagegen heutzutage 
nicht mehr in Betracht. Und die Spiritufifer oder Sprititer — 
nicht zu verwechſeln mit ben Altoholitern! — find erfi im * 

Herrn Ingenieur M.S.... Groß⸗Lichterfelde. Wie Sie 
uns mitteilen, iſt in einer der vornehmſten Wirtſchaften Berlins 
auf einer Tafel folgende Infchrift angebracht: »Das Mitbringen 
von Hunden iſt nur an der Leine geitattet«. Mit Necht erhe 
Sie gegen diefe Faſſung den Einwand: ⸗Was an ber Leine 
eftattet iſt, kann ben Bejuchern einer Wirtichaft an der Spree 
öchft gleichgültig fein.e Das geht nur die Bewohner von Böt- 

tingen, Sannover und anderen an ber Leine gelegenen Städten 
an, nicht die Berliner. Aber wenn wir aud von dem Doppels 
finn der »Leine« abfehen und die Worte san ber Leine« auf bas 
»Mitbringen von Hunben« beziehen, jo bleibt diefe Wendung doch 
tabelnewert. Denn ob bie Säfte ihre Dame mit oder ohne Leine 
mitbringen, fann dem Wirte einerlei fein. Ihm kann es doch 
nur darauf anfommen, daß die Hunde nicht in feinen Räumen 
umberlaufen. Er hätte alfo fchreiben müſſen: »Es ift nicht 
gellattet. unde frei umberlaufen zu lafjene — oder: »DMan 
ittet, Hunde an der Leine zu halten. 9. D. 

Herm F.E€.W...., Bonn. Es verdient wohl anerfennend 
erwähnt zu werden, daß Franken und Lang (vgl. Sp. 123) ihren 
harten Sinn ermweicht und endlidy Frieden gemacht haben. Auf 
ihren Schildern und Wagen ſteht jet richtig: »Leſet zu Hauje!« 

Amtliche Mufterleiftungen. »Das Befahren mit Fahrrädern 
über den Rohrerſteg jomohl ald auf den Zugangswegen zu dems 
jelben ijt bet Strafvermeidung unterfagt.« — »Das Reiten und 
Befahren dieſes Fußweges jeder Art ift bei Strafe verboten.« 
(Zafeln des Bürgermeijleramtes in Naftatt.) 

»Auf die Berufung des Bellagten wird das Urteil pp dahin 
abgeändert, daß Be pr unter Abweifung des Klägers mit 
gr weitergehenden Antrage verurteilt wird anzuerkennen, daß 
em Kläger als Eigentümer des Hofes No.x zu Th.... das 

Recht — über das öſtlich der Baus und Hofftelle feines 
ofes En zu dem Hofe No. z zu Th... . gehörige Grund» 

tüd des au mit Wagen von der Dorfitraße aus unter 
Benupung der diefe mit dem Grunbftüde des Beklagten verbins 
denden Brüde in der Breite, welche fie vor der vom Fläger daran 
vorgenommenen ®eränberung hatte, beim Transporte von Stroh 
und Hein auf den Boden ſeines Haufes vor die in der Oſtwand 
dieſes Hauſes befindliche Haustür und zum Transport von Dünger 
von dem hinter feinem Haufe belegenen Hofe und von Holz nad) 
dieſem Hofe zu fahren.«e (Mus einem richterlichen Urteil.) 

Geſchäftlicher Teil. 
Neue Zweigvereine jind ind Leben getreten in Bojton 

(Amerika) und Suhl (Prov. Sachſen). 

D. Sarrazin, Borfikender. 
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Deutſche Beitung 
Herausgeber: Dr. Sriebrig Lange, [197] 

Buberläffig national fir Mailer und Acich bei geſicherter und ſtets 
bewährter Nuadhängigfeit! 

driſch und feffeind, dabei Überfichtiih und Immer wegen des anftändigen 
Tones von allen bornchm Geflnnten beionbers warm anerkannt, 

ser Jeden Freitag als unentgeltiide Beilage — 

Techniſche Woche 
allgemein verftändiich für das Wejamtgeblet ber Tehnit: 

Bfeltig mit Abblldungen, 

Nur 3,50 Al. dns Vierteljahr. 
Brobenummern koftenlod. — Berlin SW 48, Wilhelmſtraße 9. 

Der Verein für vereinfachte Rechtschreibung | 
behandelt in seiner Monatsschrift „Reform* eingehend alle 
Fragen der Deutschen Aussprache, Rechtschreibung und 
Schriftgattung. Sein Hauptziel ist, durch möglichste Ab- 
schaffung aller Folgewidrigkeiten die deutsche Rechtschreibung 
für jeden Deutschen erlernbar zu gestalten. Daher Be- 
seitigung aller undeutschen Lautbezeichnung und überflüssigen 
Buchstaben unter sonstiger Schonung des Althergebrachten. — 
Jahresbeitrag 2.4. — Probenummern, Flugblätter usw. frei 
durch die [206] 

Geschäftsstelle D. Soltau in Norden. 

Soeben iſt erſchienen: 

Verdeutſchungsbũcher 
des Allgemeinen Deutſchen Sprachvereins. 

VII. 

Die Schule. 
Berdeutſchung der hauptſächlichſten entbehrlichen Fremdwörter 

ber Schulſprache, 
bearbeitet von 

Dr. Karl Scheffler, Gymnafialoberlehrer in Braunſchweig. 
Zweite verbefferte Auflane, 21—%. Zaufend, 

Preis: 60 Pfennig. 

Den Bereinsmitgliedern ſteht ein Abdrud auf ihr Verlangen 
loſtenlos und poftfrei zur Verfügung. 

Empfohlen werden: 

Briefbogen 
mit dem Wahlſpruche des Allgemeinen Deutihen Sprachvereins 

100 Stüd, pojtfrei: 1,30 A. 

Die Geſchäftsſtelle 
des Wilgemeinen Deutjhen Spradvereins, 

Berlin W 30, Mopitraße 78. 

Brlefe und Aulendungen für die Vereindleitung 
find zu richten an den Borfipenden, 

@chelmen Oberbaurat Dtto Sarrazin, Berlins fyrlebenau, 
Kalierallee 117. 

Briefe und Bufendbungen me * ettſarift an den 
lichen e au 

das a Werbeamt an Überiehrer a. D. 
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Usambara- Kaffee 
ir = I — Buy a 

Tr 

—— — one 
Bid. A 1,—, aus⸗ 

ſchließlich Glas, 

Erdnuss-Speiseöl 
Kilo „4 1,80. 

er. — .. Iſ „40,95. 
d. Bro nn. Kola-Likör 

Medlenburg « Ediwerin. 1, Sit.» Flaſchen 4 2,—. 

Saupf- und Berfandgefdäfl: "ı m . 

Berlin C., Jeruſalemerſtr. 28. Kamerun- Kakao 

Zweiggeſchafte: 
Rp. A 2,— und 2,20. 

Kamerun- Schokolade 
Beritn, Selpuigerftraße 61. 

Pi ediilitrabe 16 Bid. „4 1,20, 1,60, 2,20. 
Kolonial- Zigarren 

v. A 4-25 das Hundert. 

Bablreiche 
Auertenunnasidreiben. 

Preisliste kostenfrei. 

Bresiau, Trebniperhrahe 4. 
5* bns ac ſſe 8. 

Aeraſtrabe 40, 
Beine! ‚ Schulkrahe 12. 

‚ Scellingkr. er 
Wiesbaden, ®r. Buraftrake 13. 

(215) 

| Gmpfehlenswerte Büder. 
1. Deutſche Sprade und Spradgefcichte. 

Pick, Paul, Martin Luther und die hochdeutſche Särift- 
fpradie. Breslau, Köbner. 1883. 1,20... 

»olle, Friedr, DBie_ dent das Volk über die Spradel 
Leipzig, Teubner. 2. Aufl. 1998. 2.4. 

Müdtert, Seinrid, seihihte der — Schrift. 
fpradje. Leipzig, Weigel. 1875. 14.4 

Schrader, Kermann, — der dentſchen Sprache. 
Weimar, Felber. 1886 

— — Aus dem —— 8 —— Sprache. Wei: 
| mar, selber. 1896. geb. 3,50 

Ssocin, Adolf, Schriftfprade und en Im Deutſchen nach 
Zeugniſſen alter und neuer Seit. Heilbronn, Henninger. 1858. 

Sößus, Franz, ar Weine unferer Sprache. Leipzig, Reit 
land. 1888. 

Sütlerlin, 4. Ei — Spradie der Gegenwart. Gin 
Handbuch fiir Vehrer, Studierende und Lehrerbildungsanitalten- 
Leipzig, R. Voigtländer. 1900. 5,40 4. 

Belle, > a UAnfere Mutterfpradie. 
2,0 Mi “ 

Leipzig, Teubner. 

Wilmanns, Deutfde Grammatik. Gotiſch, Alts, Mittels und 
Neuhochdeutſch. 2. Aufl. Straburg, Trübner. 18971. 

Wunderlih, Hermann, Der deutſche Satzbau. Stuttgart, 
Gotta. 1901. 2. umgearb. Aufl. 2 Bde 

— — Dinfere Amgangfprade in ber Eigenart ißrer Sab- 
fügung. Weimar und Berlin, Felber. 1894. 4,50 .A. 

Zeitfhrift für dem deutfhen Anterridt. Heraudg. von Ttto 
yon. Jahrg. 1ff. Leipzig, Teubner. 1886 ff. Jahrgang 12.4 

Beitfhrift für bohdentfhe Mundarten. Herausgegeb. von Olto 
Heilig und Ebilipp Lenz. Heidelberg, K. Winters Univerjitätt- 
budhandlung. 1900. Jahrgang 12.4 

Beitfhrift Für deutſche Wortforfhung. Herauögegeben von 
Friedrich Kluge. Straßburg, Trübner. 1900f. Jahrgang 10.4 

Geldiendungen und Beltritiserflärungen (jäbrlicer Beitrag 3 Part 
wofür bie —— lontige Drudichrtfien des Vereind gelleſert werten) an 

u ek indie 5 er .) 1d in Berlin WSO, T ndler erdinan er D iags Dropftraße 78, se 

usgeber, —— Dr. Ostar Strelcher In Berlin NW 52, Baulftraße 10, 
or P 

SGanther Saalfeld, Berlinsfgriedenau, Sponhelsitrnbe 11. 
Dr. Baul Bletſch In Berlin WS0, Mopitvahe 12 

dilt Die Schriftleltung verantwortiih: Dr. Oskar Streiher, Berlin NW 52, Vaulſtraße 10. — Verlag des Allgem. Deutfchen Epradveretiis (F. Beragold) Berlir. 

Drud der Buchdructerei des Walſenhauſes in Halle a.d. €. 

> 
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Allgemeinen Deutſchen Sprachvereing 
Begründet von Berman Kiegel 

Sm Aufirage des Borfiandes herausgegeben von Dr. Oskar Streicher 

Diele Zeliſchelft erſchelnt jährlich zwolfinal, zu Anfang jedes Monats 
und wirb ben Mitgliebern des Allgemeinen Deutſchen Spradwereins umentgeltlich 

geliefert (Sapung 24). 

Yupalt: Elfte Preisaufgabe. — Jahresbericht. Auguft 1902 bi8 Mai 1903. Bon Geh. Oberbaurat D. Sarrazin. — Bericht 
über die 13. Hauptverfammlung in Breslau. Bon Oberlehrer Dr. Karl Scheffler. — Zur Verdeutſchung der fateiniichen ———— 
in der deutſchen Sprachlehre. (Schluß.) Bon Profeſſor Dr. Konrad Rudolph. — Selbſttätiger Fahrlarien- Automat. Bon H. D 
»Mfiärele Bond. — Kleine Deitteifun en. — Sprechjaal (Sirameramt. Yapater). — Zur Schärfung des Epradgefühls. — Büder- 
ſchau. — Beitungsihau. — Aus den Zweigvereinen. — Brieftaften. — Gefchäftliches, — Anzeigen. 

Diefe Nummer gilt für die Monate Juli und Auguſt. 

Elfte Preisaufgabe. 
Auf der diesjährigen Hauptverfanmlung in Breslau ijt eine neue Preisaufgabe verfündigt worden, für 

die Herr Karl Shmig in Elberfeld (Firma E. U. Schmit) in hochherziger Weiſe die Mittel zur Verfügung 
gejtellt hat. Derjelbe Herr hat auch noch eine namhafte Summe für den Drud und die Verbreitung der mit dem 
erjten Preije ausgezeichneten Schrift beitimmt. Die Preisaufgabe lautet: 

Wie ift die Spradverderbnis im deutſchen Handelsftande zu befümpfen? 
Die Sprache des deutjchen Handelsſtandes entjpriht in mancher Beziehung nicht der achtunggebietenden 

Stellung, die er ſich durch jeine Tüchtigfeit erworben hat. Während in den meiten anderen Berufsarten ein ſcharfer 
Kampf für die Reinheit der Mutterjprache entbrannt ift, wuchern in der Haufmannsiprache die überlieferten Fremd: 
ausdrüde üppig weiter. Obgleich die von Karl Magnus und F. W. Eigen!) bearbeiteten Verdeutſchungsbücher 
deutlich beweijen, daß die meijten diejer Fremdlinge durch gute deutihe Wörter erjegt werden lönnen, werden dieſe 
nicht nur unnötigerweije weitergebraucht, jondern oft auch faljch angewendet und falſch gejchrieben. 

Ebenjo wie gegen die Reinheit, wird auch gegen die Richtigkeit und Schönheit der Sprache häufig 
gefehlt. Man Hagt mit Recht über weitichweifige, breitipurige Wendungen, über unrichtige Eapbildungen, über 
gejpreizte, unnatürliche Schreibweiſe. Übertriebene Höflichkeit und übel angebrachted Streben nad) Kürze und Ab- 
wechielung des Ausdruds führen oft zu Verfehrtheiten und Seltjamfeiten, welche die kaufmännische Sprache verunzieren. 

Diefe Mipftände follen an Beilpielen erörtert werden, es joll nachgewiejen werden, welche Einflüffe ſchädigend 
auf die Handelsiprache eingewirlt haben, und wie eine Heilung diejer Schäden zu erzielen ift. 

Verlangt wird eine anregend geichriebene, nicht zu umfangreiche Flugichrift, die, von vaterländiichem Geift 
erfüllt, geeignet it, das ſprachliche Gewiſſen des deutſchen Kaufmanns zu ſchärſen und ihn aus den Banden uns 
deuticher Liberlieferung zu befreien. 

Für die drei beiten Löſungen diefer Aufgabe find Preife in der Höhe von 600, 400 und 200 Marf 
ausgeſetzt. Die preiögefrönten Arbeiten gehen in da8 Eigentum und Verlagsrecht des Allgemeinen Deutſchen Sprach— 
vereins über. Die Arbeiten find mit einem Kennwort verjehen bis zum 1. April 1904 an den Vorſitzenden des Allgem. 
Deutjchen Spradvereind, Herrn Geheimen Oberbaurat Sarrazin, Berlins Friedenau, Kaiſerallee 117, einzufenden. 
Beizufügen iſt ein verjchloffener Brief, der augen mit demfelben Kennwort verjehen it und im Innern den Namen 
des Verfaſſers enthält. 

Das Preisrichteramt haben mit dankenswerter Bereitwilligfeit übernommen die Herren Prof. Dr. A. Gomez 
bert in Breslau, Prof. Dr. Th. Matthias in Zwidau i. S., Prof. Dr. P. Nadel, Direltor der öffentlichen Handels- 
lehranftalt in Dresden, Handelsfammer- Syndilus Dr. Rode in Hannover und Dr. 2. Voigt, Pireltor der Städt. 
Handelälehranjtalt in Frankfurt a. M. 

Der Gejamtvorfiand des Allgemeinen Deutihen Sprachvereins. 
nz ©. Sarrazin, Vorſitzender. 

1) Der Handel, Berdeutihung der entbebrlichen Fremdwörter der Handelsſprache nebſt vier Vorlagen für beutiche 
Becjelvordrude, 3. Aufl., von Karl Magnus, Berlin W30, Mopitr. 78, Verlag des gemeinen Deutihen Spradiverems, 1902. 
Breis 60 Pig. — Fremdwörter der Handelsfprade, verdeuticht und erläutert von F. W. Eigen, Leipzig, H. Häſſel, 1894. 
Preis 3.4. (Mit ausführlicher Einleitung: »Bom Mißbrauch der Fremdwörter im Handel«) 

Die Zeltſchrift fann and) durch den Buchhandel ober bie Poſt 
file 8.4 jährlich bezogen werben. 
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Jahresbericht. 

Anguft 1902 bis Mai 1903. 
Der Allg. Deutſche Sprachverein darf auf den feit dem legten 

Bericht verflojjenen Jahresabſchnitt mit Befriedigung zuridbliden. 

Er bietet das Bild fröhlihen Wachstums und fortjchreitender 

äußerer wie innerer Erſtarlung. Aus den 20180 Mitgliedern 

des Vorjahres find inzwiſchen volle 23000 geworden, die Zahl 

der Zweigvereine ift von 231 auf 242 geftiegen, die Zahl der (in 
vorjtehender Angabe mit enthaltenen) unmittelbaren Mitglieder 
von 2340 auf nahezu 3900. Die Auflage der Zeitjchrift des Allg. 

Deutihen Sprachvereins mit den Wifjenihaftlichen Beiheften hat 
gegenwärtig eine Höhe von 27000 erreicht. 

Hieran Mmüpfe ich zunächſt die erfreuliche Mitteilung, daß in 
diefem Jahre unfer erjter Aweigverein in Amerika in 

Boston (Maſſachuſette) ins Leben getreten ift, der am Geburts: 

tage des beutjchen Kalſers, am 27. Januar d. J., gegründet ward. 
Bählt er vorerjt aud) noch wenige Mitglieder, jo bietet uns 

namentlich der Umftand, daß mehrere von diefen, darunter auch 

fein Gründer, der altehrwürdigen Harvard Univerfität des benad): 
barten Cambridge angehören, die gewifje Zuverſicht, daß er auf 

feiter Grundlage ruht und den gefunden Keim weiterer Entiwid- 
fung in fi trägt. Wir alle freuen uns, dieſem unferm erjten 
Bweige jenjeit des Weltmeeres heute den Willlommengruß ent: 
bieten zu fünnen, und wünſchen ihm von Herzen ein kräftiges 
Gedeihen und baldige weitere Nachfolge. 

Unfer junger Zweigverein Windhuf in Südweftaftifa blüht 
fräftig empor. Geine Mitgliederzahl hat ſich inzwiſchen gegen 
das Vorjahr verdoppelt, und fo dürfen wir hoffen, daß die Arbeit, 

die der Deutihe Sprachverein zur Erhaltung, ja geradezu zur 

Rettung der beutfchen Sprache in einem deutjchen Siedellande 

unternommen bat, nicht vergeblich fein wird. 

Weitere neue Zweigvereine entjtanden in Anklam, Brieg, 

Dirihau, Düren, Geljenfichen, Graudenz, Haynau 
Schleſien), Heildberg (Djtpr.), Janowitz (Rojen), Kulm 
(Weitpr.), Munchen⸗-Gladbach, Nheydt, Ruhrort, Suhl, 

im ganzen aljo 15 mit 700 Mitgliedern. Dagegen find 4 Ber: 
eine erloſchen, nämlich Helmftedt (Braunfhweig), Königftein 

(Zaunus), Kolberg und Rathenow, deren Mitglieder zumeiſt 
ald unmittelbare dem Hauptverein erhalten geblieben find. Die 

Zahl der Zweigereine hat fich demnach um 11 vermehrt, und die 

Bahl ihrer Mitglieder ift von 17820 auf rund 19250, aljo um 

1430 gewachſen. Mit den dem Verein angehörenden 3850 uns 

mittelbaren Mitgliedern beträgt die Gefamtmitgliederzahl 
23120, jomit 2940 mehr als im Vorjahre. 

Bon den Zweigvereinen zählen 21 gegenwärtig 200 und mehr 
Mitglieder, und zwar Berlin-Charlottenburg 1190, Kaſſel 800, 
Dresden 530, London 475, Köln 402, Vonn 350, Reichenberg 

(Böhmen) 349, Breslau 295, Efien (Nuhr) 289, Hamburg 266, 

Hannover 266, Elberfeld 263, Zittau 258, Braunſchweig 256, 

Koblenz; 234, Graz 232, Marburg (Drau) 28, Halle (Saale) 
226, Münden 220, Magdeburg 208, Duisburg 207. 

Die Genugtuung Über das erfreuliche Wachstum des Gejamt: 

verein® wird leider gedämpft durch die unerfreuliche Tatfache, daß 
eine recht große Zahl der Aweigvereine eine Abnahme ihrer 
Mitgliederzahl aufweilt. Das mag uns zur ernſten Mahnung 
bienen, uns nicht in Sicherheit zu wiegen, und allen Zweigvereinen 

möge es ein Sporn fein, vor allem auf die Erhaltung des gegen- 

wärtigen Mitgliederbeitandes Bedacht zu nehmen, dann aber auch 
mit aller Kraft auf die Werbung neuer Mitglieder hinzuarbeiten. 
Bei folhen Werbungen fann nicht nachdrücklich gemug auf unſere 
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echt deutihen Beitrebungen hingewleſen werden. Zugleich aber 

dürfen wir dabei aud) mit vollem Recht betonen, daß ber Deutſche 

Spradjverein feinen Mitgliedern für den geringen Jahresbeitrag 
von 3 Mark Gegenleiftungen bietet, wie fie — foweit wenigitens 
mir perfönlich befannt ift — von feinem anderen Vereine dar: 

geboten werden: eine jährlich 24 Bogen umfafjende Zeirfchrift von 

vieljeitigfiem Inhalt, die den Angehörigen aller gebildeten Be 
rufsftände anerfanntermaßen fefjelnden Lern» und Leſeſtoff bringt, 

ganz zu ſchweigen von den zahlreichen fonftigen Beröffentlichungen, 
bie den Mitgliedern ebenfalld zu Gebote ftehen. 

Mit befonderer Freude haben wir es zu begrüßen, daß ein 

großer Teil von dem Zuwachs des legten Jahres aus ber beut- 
ſchen Lehrerſchaft gewonnen worden ift. Wenn das Wort richtig 
iſt: »Wer die Schule hat, ber hat die Zukunft«, jo Hat unier 

Berein in diefem Fahre auf dem Wege zu feinen Zielen einen großen 
Schritt vorwärts getan. Mehr ald 1000 Lehrer find dem Sprach 
verein neu beigetreten und zwar aus allen Schichten unferer Lehrer: 

ſchaft. Beſonders erfolgreich find die Bemühungen zur Werbung 
von Mitgliedern unter den Vollsſchullehrern geweſen. Und jehr 

wichtig ift es, daß zahlreiche Schulen als joldye beigetreten find, 

deren Lehrer auf dieſe Weije jämtlih zu Lejern unferer Beitichrift 

geworden find, jo daß der einzelnen Schule häufig ein zehn umb 

mehrfacher Lejertreis entſpricht. 

Dieje erfreuliche Zunahme, insbejondere aber die wachſende 

Teilnahme der Lehrer und Schulen, verdanken wir zweifellos in 

erjter Linie unjeren Veröffentlihungen: der vortrefflihen Zeits 

ſchrift und den Wifjenichaftlihen Beibeften. Schon jeit Jahren 

konnte die Beobachtung gemadt werden, daß die eifrigjten Lefer 
ber Zeitichrift die deutſchen Lehrer find, inländiſche mie auslän- 

dijche. Und unſer Herr Schriftleiter bezeugt es, daß ein beträdt- 

licher Teil de8 immer mehr anfchwellenden Stromes von An: 

fragen, die teil® im Brieffajten der Zeitfchrift, teil® vom Heraus 

geber unmittelbar beantwortet werden, aus Lehrerfreijen jtammt; 

wie denn auch gerade die Lehrer weientlich beteiligt find, mern 

ber Lejerfreis zur Aufflärung ungelöfter ſprachlicher Fragen um 
Austunft gebeten wird. 

In der Berichtszeit brachte die Zeitichrift unter zahlreiden 
Heineren die jolgenden größeren Aufjäße: 

» Jahresbericht Auguſt 1901 bis Zuli 1902« von D. Sarrazin. 
»MNeue Beiträge zur Ärztlihen Fachſprache von Ernit Grael. 
Außerungen und Ausſprüche über die deutſche Sprache in 

ungebundener Redee, III und IV, von Raul Pietid- 
»frreibeit, die ich meine« von Moriß Zeller. 
»Woethe und die Fremdwörter« von Eb. Neſtle. 
= — Sprachverein in der Schule« von Merian» 

enait. 
»Sprabvereinler® Leid und freude von Rudolf Beer. 
»Schriftleiter oder Redalteur« von Hermann Dunger. _ 
‚Nochmals das vergleihende ‚ald‘« von J. Ernit Bäl- 

fing. 
», Der Feutige Michel in englifhen Stulpgamajchen‘« von 

Vöhringer. 
“= Erinnerung an Hugo Häpe« von Hermann Dunger. 
»Sprachreform und Fremdwörtere von Karl Müller. 
>a. 0. 8... von Imhoff. , 
»,Ded Herrn Zahnarzt At oder ‚des Herm Zahnatztes M« 

von Hermann Dunger. 
»Cours de danse prive« von Oskar Streicer. 
— der Fremdwörtere von Karl Gomo— 

nötn. . 
»Der Allgemeine Deutihe Sprachverein und die preußiide 

Vollsſchule von Dornhedter. 
»Deutiche Fechtkunft« von Kr. 
»Einiges Über Schupmarten« von Guſtav Nauter. 
»Der Grundiehrplan der Berliner Gemeindeichule« von Jo⸗ 

hannes Moegelin. 
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»Wie jchreibt man nad) ber neuen Mechtichreibung?« von 
Oskar Streider. 
* a Berhältnifje in den Reichslanden von Mar 

rbe 
Zur neuen Rechtſchreibung· von D. Sarrazin. 
> Einfluß des Schrifttums auf den Sprachſchatz · von 

D. Behaghel. 
»Das nhaltöverzeihnis der Zeitichrift des Allgemeinen 

Deutihen Spradvereind« von ©. Brenner. 
»,Gtühmeinol‘, eine neue fpradhlihe MWodenarrheit«e von 

Richard Palleske. 
»Zu Hlopftod® Gebächtnis« von Fritz Graef. 
> unerwarteter Widerjadher« von O. Streider. 
»Ofterreichiiches Amtsdeuiſch von Franz Wollmann. 
»Die Vereinigung Alter Deutſcher Studenten in Amerila« 

von Günther Saalfeld. 
»Aur Verdeutſchung der lateiniihen Fachausdrücke in ber 

deutſchen Sprachlehre von Konrad Rudolph. 

Bon den Wijfenjhaftlihen Beiheften erſchien Heft 22, 
enthaltend: 

er > bie deutſche Sprache · von Brofefior Dr. Fried- 
r uge. 

Über —* und Ausſprache · von Profeſſor Dr. Ostar 
Brenner. 

»Wieland als Spradhreiniger« von Dr. W. Feldmann und 
Profefjor Dr. Baul Kietih. 

»Buchbeiprehung« von Paul Pietſch. 

Bon den weiteren VBeröffentlihungen des Sprachvereins 

ift vor allem zu erwähnen das zu Anfang des Jahres erfchienene 
»Inhaltsverzeichnis ber Zeitichrift des Allgemeinen Deutjchen 

Sprachvereins, der Wiſſenſchaftlichen Beihefte und fonjtiger Ver: 
öffentlihungen des Vereins 1856—1900.« Seit feinem Er- 
ſcheinen haben ſich die Bejtellungen auf die früheren Jahrgänge 

unjerer eitichrift bedeutend vermehrt, ein Beweis dafür, daß 

vielen erjt aus der Durchjicht des BVerzeichnifies zum Bewußtſein 

gefommen ift, welch großen Schap wertvollen Sprachgutes die 

alten Jahrgänge namentlich der Zeitfchriit und der Wiſſenſchaft⸗ 

lichen Beihefte bergen. Wir dürfen hoffen, daf die Opfer, die 

der Berein für diefe Herausgabe gebracht Hat, reichlich aufgewogen 

werden durch den Nugen, den die deutiche Sprachwiſſenſchaft aus 

unjeren Veröffentlihungen ziehen wird. ch möchte nicht unters 
lafien, dem Verfaſſer bes Berzeichnifjes, Herm Oberlehrer 

Dr. Saaljeld, für die mühevolle Arbeit, die er auf das Wert 

verwandt hat, an dieſer Stelle noch nadträglih den warnen 

Dank des Bereins auszuiprechen. 

Von den Verdeutfhungsbüdhern erfchien in neuer Aufs 
lage (21. bis 24. Taufend): VII Die Eule, Verdeutſchung 

der hbauptjählichiten entbehrlichen fremdwörter der Schuliprache, 

bearbeitet von Dr. Karl Schefjler, Gymnafialoberlehrer in 

Braunichweig, Verlin, Verlag des Allgemeinen Deutſchen Sprach— 

verein® (FF. Beragold) 1903. In der Vorbereitung und zum Teil 
bereit8 im Drud befinden fid) neue Auflagen der Verdeutſchungs— 

bücher V Die Amtsſprache, von Karl Bruns, IV Deutiches 

Namenbüdhlein, von Ferd. Khull, VIII Die Heilkunde, 

von Dr. ©. Kunow. Das Verdeutihungsbuh »Sport und 

Spiele hat noch nicht in Drud gegeben werden fünnen, weil 
die im vorigen Jahresbericht jchon erwähnten Verhandlungen im 

»Deutichen Tennis- Bunde noch nicht zum Abſchluß gebracht find. 

Seit einer Reihe von Jahren ericheinen in der Zeitſchrift die 

befannten Eäge »Bur Schäürfung des Spradgefühls«. 

Bir wiffen aus Mitteilungen von manchen Seiten, daß Diele 

Süße ungemein anregend und nüplih wirlen und von vielen 

Lehrern gelegentlich im deutichen Unterricht zur Beſprechung und 

Belehrung herangezogen werden. Die Bearbeitung der Säpe ift 

Zeitfhrift ded Allgemeinen Deutfhen Sprahvereind XVIII. Jahrgaug 1903 Nr. 7/8 206 
von Anfang an durch Herrn Profefior Dr. Dunger geleitet worden; 
an ber Prüfung beteiligen fich nicht weniger als ſiebzehn unferer 
trefflihiten Fachmaänner aus allen Gauen des deutfchen Sprach— 

gebietes (die Herren Behaghel, Brenner, Dunger, Erbe, Gartner, 

Gombert, Heinge, Khull, Lohmeyer, Lyon, Matthias, Pietſch, 

Prefiel, Saalfeld, Schefiler, Seemüller, BWappenhand). Der Ger 

famtvorjtand hat beichlojjen, die nunmehr in einer Zahl von mehr 

als 200 vorliegenden Süße, wie dies von Anfang an beabfidhtigt 

war, in einer erften Sonderausgabe zufammenzufaffer, zu deren 

Bearbeitung Herr Dunger fid) bereit erflärt hat. Den kurzen 
Sägen mit ihren Inappen Erläuterungen fieht niemand es an, 
welche Fülle von geiftiger Arbeit aufgewandt worden ift, ehe fie 

als reif für den Drud erachtet wurden. In der Zeitſchrift ift 

feinerzeit (1899, Sp. 168) anſchaulich dargelegt worden, welche 

Schwierigkeit e8 hat, die Mitglieder des Prüfungsausicufies 

aus den verſchiedenen Spracgebieten auf eine bejtimmte Faſſung 

zu vereinigen, obwohl alle dieje Männer in ſprachlichen Tragen 

einer vermittelnden Richtung angehören und alle ben jeßigen 

guten Sprachgebrauch als bindend anerfennen. Mit um jo grö- 
herer Sicherheit fünnen deshalb aber aud alle, die ihr Sprach- 

gefühl auszubilden und zu verfeinem bejtrebt find, zu dieſen 

Eäpen greifen in der Überzeugung, daß, was hier geboten wird, 
wohl erwogen und aufs ſorgſamſte geprüft ift. ine ſolche 

Arbeit konnte nur in einem deutſchen Spradjverein geleiftet werden; 

ohne fein Beitehen wäre das Unternehmen ſchwerlich ausführbar 

gewejen. Es ift mir eine liebe Tiliht, den Männern, die fi 

jabrein jahraus der mühevollen Prüjungsarbeit unterzogen haben, 

bei diejer Gelegenheit für ihre hingebende Tätigkeit den Dank 

des Vereins auszuſprechen. 

Wir find in dieſem Jahre zur Abhaltung der Hauptverfamm- 

lung dem Nufe des Zweigvereins Breslau gefolgt, ausge— 
ſprochenermaßen aus Gründen, die mit ben höheren, leider immer 

noch nicht gebührend gewürbdigten Zielen unjere® Vereins ums 
mittelbar zufammenbängen. Wir haben die Pflege ber Mutter- 
ſprache auf unfere Fahne geichrieben. Die Sprache des dbeutfchen 

Volles aber ift Grundlage und Träger beutfcher Bildung, deutjchen 

Geiſtes. Wer fih am ihr verfündigt, wer fie mißhandelt, ber 

gräbt an den Wurzeln unferer Ktraft. Wer fie hochhält und fördert, 

der wirkt und wirbt für die Stärkung des Deutihtums. Nir— 

gendwo im Deutſchen Reiche tut aber ſolche Arbeit gegenwärtig 

mehr not ala hier im Oſten, wo unſelige deutjche Fremdfucht, 

dies traurige Erbteil unjeres Volles, wo Mangel an nationalem 
Empfinden, two deutſche Schwäche einſtmals jo ſchwer am Deutiche 

tum gejünbigt haben. Und darum find wir hierher in die Oſt— 

marf gefommen, um den waderen Männern, die fi mit uns 

um bie Pflege der Mutterſprache mühen und bier ſcharſfe Wacht 

halten wider alles Undeutſche, unjere Teilnahme zu bezeigen, um 

ald Bundesgenofien ihnen beizuftehen in dem Kampfe zur fieg- 
reihen Erhaltung deutfcher Sprache und beuticher Befittung. 

D. Sarrazin. 

Bericht 

über die 13. Dauptverfammlung in Breslau 

vom 1. bis 3. Juni 1903. 

Die vorige Hauptverfammlung im Jahre 1901 hatte in der 

Südweitmarl des Deutfchen Reiches, in Straßburg jtattgefunden. 

In diefem Jahre jah Breslau, die Hauptfiabt unferer Südoft: 

mark, die Vertreter des Sprachvereind in ihren Mauern. Gerade 

jegt, wo ſlaviſche Vegehrlichkeit beionderd anmahend auftritt, er« 
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ſchien e8 zwedmäßig, in dem vom Polentum bedrohten Schlefien 

zu tagen und damit für deutjche Art und Gefinnung ein Fräftiges 
Zeugnis abzulegen. Hoffen wir, daß die Verſammlung manchem 
bisher Gleihgültigen das ſprachliche und damit das nationale 
Gewifien geichärft und fo zur Stärkung bed Deutſchtums im Dften 

beigetragen hat. 

1. Sitzung des Gefamtvorftandes. 

Am Piingftmontag, dem 1. Juni, Nachmittags 3 Uhr, ging 
ber Berfammlung eine Situng bes Gejamtvorftandes im 
Fürſtenſaale des Rathauſes voraus, An ihr nahmen teil die 

Herren Behaghel, Berggold, Brenner, Brunner, Dunger, 
Eigen, Gombert, Harniſch, Launhardt, Matthias, von 

Müplenfels, Pietſch, Saalfeld, Sarrazin, Streider, 
Trapet, von Bietinghoff, Wappenhans und Wülfing, 

fowie ald Gaſt Oberlehrer Palleske aus Landeshut. Ent— 

ſchuldigt hatten jich die Herren Albrecht, Bruns, Erbe, Keller, 

Khull, Köpte, Lohmeyer, Magnus, Sceerbarth und 

Schmidt. Der Gefamtvorftand nahm hauptſächlich Stellung zu 
den Gegenjtänden ber bevorftehenden Beratungen. Seine Be 

fchlüffe werden in dem Berichte über die Geſchäftsſizung zur 
Sprache fommten. 

An die Sigung des Gejamtvorjtandes ſchloß fih um 6°, Uhr 

in demjelben Raume eine freie Bejprehung ber Bertreter, 

in der Landgerichtsdireltor Geheimer Juſtizrat Erönert (Hafe 
a. d. ©.) den Borfik führte und bejonders ber Antrag bes 
Bweigvereins Berlin - Charlottenburg (über die Mittel, die geeignet 
find, das Leben in den Bweigvereinen zu Heben) vorläufig bes 
fprohen wurde. 

2. Unterhaltungs: und Familicnabend. 

Um 8 Uhr Abends fand in den Feſtſälen des Palaftreitauranis 

bie Begrübung der Feſtgäſte in zahlreicher Verfammlung 
fatt. Im Namen des Bredlauer Zweigvereins hieß Realſchul— 

direftor Bohnemann bie Erjchienenen in Sclefiens Hauptitadt 

aufs berzlichite willlommen; er erinnerte an die ruhmreiche natio- 

nale Vergangenheit Breslaus, betonte aber auch die Notiwendig- 

keit, im Often des Reiches die Bejtrebungen des Sprachvereins 
nahdrüdlich zu fördern. Herr Trapet (Ebrenbreititein) erwiderte 

ihm im Namen des Geſamtvorſtandes, dankte in launigen Worten 
für den herzlichen Empfang und wünjchte dem Breslauer Zweig— 

vereine eine recht gejegnete Zukunft. 

Für die Unterhaltung der Gäſte war aufs befte gejorgt. 
Lieder, vorgetragen von Mitgliedern des Spitzerſchen Männer- 
nefangvereind unter Leitung es zweiten Liedermeifters Herrn 
Lehrerd Rob. Unger, Einzelgefänge des Herrn Oberlehrers 
Staritz, Gelgenvorträge des Herm Sonzertmeijters Fabian 
und munbartliche Vorträge des Herm Rektors Bauch wechjelten 

miteinander ab und verjepten die Erfchienenen in die angeregtefte 

Stimmung. Unter den mundartlicen Borträgen fei beionders 
hervorgehoben eine launige Schilderung, die Herr Bauch von 
den vielen Vorzügen „der Schläfing“ und ihrer Bewohner gab 
und die vielfach ftürmifche Heiterkeit hervorrief. 

3. Geihäftsfisung. 

Dienstag, den 2. uni, Vormittags 9'/, Uhr eröffnete 

der Borjipende, Geheimer DOberbaurat Sarrazin (Berlin), 

die Geihäftsfipung im Fürſtenſaale des Nathaufes mit einer 

Vegrükung der Erſchienenen. Er gibt feiner freude über den 
zahlreichen Beſuch Ausdruck und hebt beſonders anerfennendb 
hervor, daß auch die fernen Reichslande, Rheinland und Oſter— 
reich, zumal Reichenberg, ſo ſtark vertreten ſeien. Sodann ge— 
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denlt er der Männer, die ſeit der letzten Hauptverfammlung aus 
ber Mitte des Bereind abgerufen worden find, beſonders des 

frügeren ftellvertretenden Worfigenden, bes Geheimen Mates 
Häpe in Dresden, deſſen Marem Urteile, raftlofem Eifer und 

durch lange Lebenserfahrung geflärter Weisheit der Verein fo 
viel verdanfe. Die Berfammlung erhebt fih zu Ehren ber 

Dahingeichiedenen von den Eigen. 

Darauf werden die Vollmachten der Vertreter an Oberlehrer 
Dr. Saalfeld (Berlins Friebenau) abgegeben, ber mit gewohnter 
Bereitwilligleit die Prüfung der Vollmachten und die Leitung der 
Wahlen zum Gejamtvorftande übernommen hat und babei von 

Oberlehrer Dr. Schmidt (Effen) und Oberleutnant a. D. Schmidt 

(Hannover) unterftügt wird. Die drei Genannten bilden mit Ge— 
nehmigung der Verſammlung den Wahlausſchuß. 

Auf den Wunſch von Profeſſor Dr. Matthias (Zmidau) wird 

der Lifte der 24 vom Gejamtvorjtande für die Wahl vorgeſchlagenen 
Herren (f. Sp. 131/2) noch hinzugefügt: Geheimer Reglerungsrat 

Rrofefjor Dr. Wilbelm Wilmanns (Bonn), WMagiitraterat 
Dr. Ringlhaan (Neichenberg) empfiehlt mit Nüdjicht auf die 

Größe des Neichenberger Zweigvereins die Wahl von Profeſſot 
Dr. Stangl (Reichenberg). 

Nunmehr eritatiet der Vorfipende den auf Sp. 203 ff. dieſer 

Nummer im Wortlaut veröffentlichten Jahresbericht über die 
Beit von Auguſt 1902 bi8 Mai 1908. 

Der nächte Punkt der Tagesordnung betrifft den Bericht 
ber Rechnung&prüfer über die Rechnungen der Ger 

ihäftsjahre 1901 und 1902 und die Entlaftung. Der 

Vorſitzende verweift auf die in der Juninummer 1902, Sp. 189 
bis 190 und in der Mainummer 1903, Ep. 165/6 enthaltenen 

Berichte der Rechnungsprüfer, Nommerzienrat Wolff in Braun— 
fhweig und Buchhändler Siegle in London, ſowie Kaufmann 

W. Henne in Eſſen und Oberlehrer Dr. Sablender in Zittau, 

nadı beren Prüfung alles richtig befunden worden jei. Ober: 

lehrer Dr. Sablender (Zittau) bejtätigt die völlige Nichtigkeit 

der Rechnung für das Jahr 1902 und beantragt Entlafiung bes 
Schatzmeiſters, ebenſo Profeffor Dr. Imme (Efjen) für den 

nicht anwejenden Herm ®. Heyne (Effen). Nachdem ber Bor 

figende den Rechnungsprüfern für ihre mübevofle Arbeit gebankt 

bat, wird der Antrag, dem Schagmeifter für die Rechnungen 

der Geſchäftejahre 1901 und 1902 Entlaftung zu erteilen, 

einftimmig angenommen. 

Darauf verlieft Oberlehrer Dr. Saalfeld das Berzeichniß der 
vertretenen Zweigvereine nebit ihrer Stimmenzahl und den Namen 

der Vertreter, wie folgt: 

Es waren vertreten: 

Mitgt. Bweigverein Stimmen Bertteter 

138 Aachen 3 Hr. Stadtfämmerer Barner. 

130 Altenburg 3 „ Brofefior Dr. Dunger. 

105 Altona 3 „ Oberlebrer Dr. Saalfeld. 

19 Anllam 1 „ Brofefjor Fischer. 

12 Annaberg 1 „ Vrofeſſor Dr. Dunger. 

65 Bauen 2 „ Profeffior Dr. Matthias. 

14 Vergedorf 1 „ Geh. Oberbaurat Sarrazin. 

1098 Berlin⸗ Char: 
lottenburg 22 „ Generalmajor z. D. Freiherr von 

Vielinghoff. 
43 Bielefeld 1 „ Stadtichulinfpeftor Kionta. 

27 Bingen 1 „ Verlagsbuchhändler Berggold. 

342 Bonn 7 „ DOrd. Lehrer Reuter. 
37 Boppard 1 „ Brofefior Dr. Imme. 

6 „ Oberlehrer Dr. Scheffler. 256 Braunſchweig 
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Mitol. Bwelaverein Stimmen Vertreter Mitgl. Yweigverein  Etimmen Vertreter 

26 Bremen 1 Hr. Verlagsbuchhändler Berggold. 200 London + Hr. Berlagsbuhhändler Berggold. 
243 Breslau 5 „ Gymmnafialdireftor Dr. Moller. 38 Lübben 1 „ Berlagsbuchhändler Berggold. 
10 Brieg 1 „ Vollsſchullehrer Wiptle. 60 Ludwigäburg 2 „ Rrofefjor Dr. Brenner. 
17 Burtehude 1 „ Gch.Reg=R. Brof. Dr. Launbardt. 10 Lugano 1 „ Geh. Oberbaurat Sarrazin. 

53 Gelle 2 „ ÖOberlehrer Dr. Saaljelbd. 208 Magdeburg 5 „ Brofeflor Dr. Knoche. 

105 Ehemnig 3 „ Profeſſor Dr. Dunger. 225 Marburg 5 „ Bürgerihullchrer Siegl. 

29 Cilli 1 „ Bürgerfchullehrer Siegl. 20 Marienburg 1 „ Scuidireftor Dr. Maydorn. 
65 Danzig 2 „ Scduldireftor Dr. Maydorn. 139 Marienwerder 3 „ Sculbireftor Dr. Maydorn. 
37 Delipfich 1 „ Profefior Dr. Pietſch. 10 Markirch 1 „ Realgymnafialdireltor Dr. Horft. 

49 Dirihau 1 „ Schuldireftor Dr. Maydorn. 40 Meiningen 1 „ ®rofefior Dr. Pietſch. 

48 Döbeln 1 „ Oberleutnant a. D. Schmidt. 205 Münden 5 „ Brofefioer Dr. Brunner. 
525 Dresden 11 „ Brofefior Dr. Radel. 60 Münch.Gladbach 2 „ Beh. Ober-Meg.-Rat Bormann. 

207 Duisburg 5 „ Brofeffor Dr. Mehlkopf. 66 Münden 2 „ Realichuldireftor Dr. Harniſch. 

78 Düren 2 „ Öberlehrer Dr. Saalfeld. 80 Münfter 2 „ Schulamtstandidat Neus. 
252 Elberfeld 6 „ Vrofeſſor Buchruder. 60 Naumburg 2 „ Oberlehrer Dr. Siebert. 
44 Erfurt 1 „ Brofeffor Dr. Pietſch. 40 Neunlirchen 1 „ Überlehrer Dr. Saalfeld. 

260 Eſſen 6 „ Vrofeſſor Dr. Imme. 51 Norden 2 „ Oberlehrer Dr. Streider. 
20 Forbach 1 „ Realgymnafialdireftor Dr. Horit. 77 Nürnberg 2 „ Geh. Ober-Neg.-Mat Bormann. 

123 Frankfurt a.M. 3 „ Geh. Oberbaurat Sarrazin. 34 Oberfrobna 1 „ Oberleutnant a. D. Schmidt. 

64 Franffurt a.d.D.2 „ Profefior Dr. Pietſch. 17 DO:berhaufen 1 „ Geh. Oberbaurat Sarrazin. 

57 Freiberg .S. 2 „ Brofefior Bündel. 57 Dldenburg 2 „ Eijenb.-Bräj.a.D.v. Mühlenfels. 
60 Gablonz 2 „ Magijtratsrat Dr. Ringlhaan. 59 Oppeln 2 „ Profejior Dr. Pietſch. 

86 Gelſentirchen 2 „ Oberlehrer Dr. Siebert. 20 Plön 1 „ Oberlehrer Wappenhans. 

10 @iehen 1 „ @eb. Hofrat Prof. Dr. Behagpel. 102 Potsdam 3 „ RBoftrat Dr. Dehms. 

27 Glogau 1 „ Sculdireltor Meinshaufen. 70 Prag 2 „ Biofellor Dr. Wende. 

27 Gotha 1 „ Geb. Oberbaurat Sarrazin. 100 Ratibor 2 „ Did. Taubjt.- Lehrer Hoifmann. 
250 Graz 5 „ Vroſeſſor Dr. Dunger. 353 Heichenberg 8 „ Maglitratörat Dr. Ringlhaan. 

37 Greifenberg 1 „ Brofefior Dr. Fiſcher. 26 Remſcheld 1 „ Brofeffor Buchruder. 

12 Großröhrsdorf 1 „ Profefior Dr. Matthias. 51 Rheydt 2 „ Beh. Ober-Neg.-Rat Bormann. 

25 Guben 1 „ Geh. Oberbaurat Sarrazin. 30 Rudolftadt 1 „ Profefior Dr. Brenner. 
228 Halle a. d. S 5 „ Landgeridtsdireltor Geh. Juftizrat 19 St. Goar⸗ 

Erönert. St.Goardhaufen 1 „ Profefior Buhruder. 

207 Hamburg 5 „ Kaufmann Eigen. 20 Scildberg 1 „ Geh. Oberbaurat Sarrazin. 
266 Hannover 6 „ Oberleutnant a. D. Schmidt. 110 Slawenhitz 3 „ Fürſtl. Oberrevifor Stofloffa. 

43 Haynau 1 „ Rektor Zuftig. 12 Sömmerda 1 „ Oberlehrer Dr. Siebert. 

54 Heidelberg 2 „ Geh. Hofrat Prof. Dr. Behagpel. 15 Sonneberg 1 „ Geh. Oberbaurat Sarrazin. 
15 Heiligenjtadt 1 „ Realjchuldireltor Dr. Harniſch. 24 Stade 1 „ Profeſſor Dr. Pietſch. 
20 Heiläberg 1 „ Brofefior Dr. Pietſch. 177 Stettin 4 „ Profefjor Fiſcher. 

38 Hörbe 1 „ Profeſſor Dr. Pietſch. 18 Stralfund 1 „ Geh. Oberbaurat Sarrazin. 

44 Horn 1 „ Bürgerſchullehrer Siegl. 2 DOberftleutnant a. D. Gans Edler 
22 Iglau 1 „ Bürgerjcullegrer Siegl. Herr zu Butlip. 
28 Ibehoe 1 „ Oberlehrer Bappenhans. 168 Straßburg (Elf) 41] Hr. Realgymnafiatdireft. Dr. Horft. 

210 Karlsruhe 5 „ BProfefior Dr. Brunner. 1 Hr. Regierungsrat Ammann. 
5 Hr. Realicjuldireftor Dr. Harniſch. 131 Stuttgart 3 Hr. Oberlehrer Dr. Streider. 

756 Kaſſel 1676 „ Landgerichtörat Yimberger. 30 Suhl 1 „ Oberlehrer Dr. Siebert. 

5 „ Gtabtlämmerer Barner. 170 Thorn 4 „ Sculdireftor Dr. Maybdorn. 

92 Kattowitz : Hr. Oberlehrer Schmidt (Kattomwiß). 65 Tilſit 2 „ Öberlehrer Dr. Saaljeld. 
174 Koblenz „ Realjhuldireltor Dr. Harniſch. 26 Tolfemit 1 „ Geh. Hofrat Prof. Dr. Behagpel. 

75 Kolmar - „ Realgymnafialdireftor Dr. Horft. 43 Torgau 1 „ Magiftratsrat Dr. Ringlhaan. 
375 Köln 8 „ Rentner von Thenen. 100 Trier 2 „ Berlagsbuchhändler Berggold. 

47 Köslin 1 „ Profefior Dr. Pietſch. 2 Hr. Bürgermeijteramtödir. Grüner. 
35 Köthen 1 „ Rrofefior Dr. Bietjc. 110 Troppau 31 „ Brofeffor Dr. Rnaflitic. 
61 Kottbus 2 „ Rufdte. 35 Vierſen 1 Hr. Profeſſor Dr. Imme. 
26 Krotoſchin 1 „ Juſtizrat Hampel. 49 Wermeläfirhen 1 „ Projejior Buchruder. 
10 Kulm 1 „ Scuidireftor Dr. Mayborn. 64 Weſel 2 „ Überlehrer Schmidt (Effen). 
43 Leipa 1 „ Bürgerfhullehrer Siegl. 59 Weplar 2 „ Rrofefior Dr. Imme. 

195 Leipzig 4 „ Profeſſor Dr. Mogt. 91 Wiesbaden 2 „ Brofeffor Dr. Brunswid. 
50 Leitmerig 1 „ Magijiratsrat Dr. Ringlhaan. 248 Zittau 5 „ Dberlehrer Dr. Sablenber. 
60 Leoben 2 „ Dberlehrer Dr. Saalfelb. 72 Bwidau 2 „ Brofeffor Dr. Matthias. 
51 Liegnig 2 „ Kehrer Hobel. Im ganzen 124 Vereine mit 314 (gültigen) Stimmen. 



211 

Sodann wird über den Antrag des Vorſtandes auf Ge— 

nehmigung des Nachtrages zur Diederichsſtiftung vom 
Fruhjahr 1902 verhandelt. An Stelle des behinderten Stiftungs- 
pflegerd, Nedhtsanwalt Schmidt (Dresden), berichtet Profeſſor 
Dr. Dunger (Dresden), daß zu ber auf der Bittauer Hauptvers 
jammlung 1899 angenommenen Stiftung (j. Jahrg. 1899 Sp. 221/2) 

bon Herm Diederichs ein Nachtrag gemacht worden jei, in dem 

fi der Stifter erbietet, bereits bei Lebzeiten einen Teil der Stifs 

tungderträgnifje, nämlich 175 Mark, dem Sprachvereine zu über: 
lafjen (f. Jahrg. 1902, Sp. 244/5). Auch werde in dem Nachtrage 
ausdrüdlich feitgeitellt, daß der (Frilkeſche) Rechtſchreibungsverein 

von num an feine Anſprüche mehr an bieje Stiftung habe. Der 

Nachtrag wird von ber Verfammlung einftimmig angenom- 
men. Einer Bitte des Bürgerſchullehrers Sieg! (Neichenberg), 
bei der Verteilung der Zeitſchrift auf Grund der Diederichsſtiftung 
aud) die öfterreihifchen Schulen, befonders Lehrerbildungsanitalten 

zu bedenten, wird von dem Vorſihenden für die Zufunft Berüds 
fihtigung zugefagt. Ord. Lehrer Reuter (Bonn) wird von dem 

Borjigenden gebeten, dem in Bonn lebenden Herm Direktor 
Diederichs ben warmen Dank der Verſammlung für jeine hoch— 

herzige Zuwendung perfünlich zu überbringen. 

Darauf fommt zur Sprade bie Anregung ded Zweigvereins 

Dldenburg betr. einheitlihe Bearbeitung von Mittei— 
lungen für eine »Spradede« in den Zeitungen. 

Oberlehrer Wappenhans (Plön) begründet im Namen des 
Gefamtvorjtandes die Notwendigkeit, durch fogenannte » Sprad) 

eden« die Bereinsbeftrebungen zu fördern und die dafür von 

einzelnen aufgewandte Arbeit zu vereinheitlichen. Der Vorſtand 

beantrage, einen Ausſchuß einzufegen, der fi mit der Samms 

lung, Sichtung und Prüfung des Stoffes zu beichäftigen hat und 

etwa alle vier Wochen ein oder zwei Blätter ausgeben foll, 

die Stoff für die »Spraceden« enthalten und allen Zweig— 
vereinen zur weiteren Verwendung zugehen werden. Dem Aus- 
ſchuſſe beizutreten haben fich bereit erflärt Profefior Dr, Gombert 

(Breslau), Profefior Dr. Matthias (Awidau) und Oberlehrer 
Bappenhans (Plön), die ermächtigt werden follen, fich durch 

Zuwahl zu ergänzen. In der ſich anfchliegenden Erörterung wird 
vor allem der Wunſch ausgeiprodhen, dab die Zweigvereine und 
einzelnen Mitglieder den Ausſchuß durch Zufendung von Beiträgen 

recht eifrig unterſtützen. Der Antrag wird darauf einftimmig 

angenommen und zugleich beichlojien, die Zweigvereine von der 

neuen Einrichtung in Kenntnis zu fepen und zu reger Beteiligung 
aufzufordern. (Vgl. Sp. 246.) 

Es folgt bie Beiprehung über Zeit und Ort der nächſten 
Hauptverfammlung. Der Vorfipende begründet den An— 
trag des Gejamtvorftandes, die nächſte Hauptverfammlung 

auf das Jahr 1905 fejtzufegen, mit dem Hinweile auf die 
bei längeren Zwifchenräumen regere Teilnahme, auf die Schwierig« 

feit der Wahl eines geeigneten Ortes und auf die dem Vereine 

daraus erwachjenden Koſten, zumal jet den Zmeigvereinen Bei— 
hilfen auch zum Befuche der Berfammlung gewährt werden fünnen. 

Es wird faft einftimmig beidhlofien, die nächſte Haupt— 

verjammlung im Jahre 1905 abzuhalten und dem Ges 

jamtvorftande die Beftimmung über die Zeit und den Ort zu 
überlajjen. 

Profefjor Dr. Brunner (Pforzheim) übermittelt eine herzliche 

Einladung ded von ihm vertretenen Karlsruher Zweigvereins, 
die nächſte Hauptverfammlung in Karlsruhe abzuhalten, wähs 
rend Profefjor Dr. Mehlkopf (Duisburg) mit warmen Worten 

nah Duisburg einlade. Der Vorſitzende dankt beiden 
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Herren für ihre freundlihen Einladungen und erklärt, der Ge— 

famtvorftand werde fie gern in Erwägung ziehen. 
Auf Vorſchlag des Borjigenden werden die Zweigvereine 

Neihenberg und Breslau, fowie Halle a. d. S. und 

Magdeburg als diejenigen bezeichnet, die nach den Satzungen 
zur Wahl von Rehnungsprüfern für 1903 und für 1904 
berufen find. 

Darauf wird der Boranihlag für das Jahr 1904 vor- 

gelegt. Dazu bemeift der Vorſißende, dab jür Beihilfen 
an Zweigvereine jtatt der 2000 Marf des Borjahres 

3000 Mark eingeftellt jeien, da die Unterftügung der Zweig: 
vereine zu Werbejweden jehr wichtig fei; er fordert die Zweig⸗ 

vereine auf, ſich hierzu Gelder zu erbitten. 
Weiter macht er nad) einem Bejchlufie des Gefamtvorjtandes 

den Vorſchlag, den Ehrenfold des Scriftleiters von 
1500 Marl auf 1800 Marl zu erhöhen; es jolle damit eine 

Anerlennung für bie vortrefflide Leitung der Beitichrift auss 

geſprochen werden. Auf einen Antrag des Neihenberger Zweig- 
vereind, welden Magiftratrat Dr. Ringlhaan (Reichenberg) 

begründet, wird diejer Betrag einjtimmig auf 2000 Marf er: 
höht. Oberlehrer Dr. Streiher (Berlin) dankt herzlich für die 

damit ausgeſprochene Anerkennung, bie aber zugleich allen feinen 
Mitarbeitern und bejonders den unabläffig um die Zeitſchrift be— 

mühten Herren Dunger, Pietſch und Scheffler zulomme. 

Vorauſchlag für dad Jahr 1904. 

A. Einnahmen. 

1. Beiträge von den Bweigvereinen . 

2. Beiträge von unmittelbaren Mitgliedem . „ 9500,— 

3. Für Drudjaden: 
a) Erlös aus dem Verfaufe . 2600,— 

b) Anzeigen und Beilagen 30,— „ 2900,— 

4. Sonftige Einnahmen: 

a) Binien. . . —F „ 1325,— 
b) Aus ber Dieericjöftiftung . el. — 

450 400,— 

B. Ausgaben, 

1. Geihäftsführung: 
A. Bereinsleitung: 

a) Ehrenfold des Vorjigenden 2000,— 
b) Screibwart einſchl. Miete 

ujw. des Geichäftsraumes . 1000,— 

ec) Bedürfnifie und — 

der Amteruume 50,— 

d) Poſtgeld. ..... 190- 

e) Rundſchreiben und Berichte  100,— .# 3300,— 

B. Schriftführer einſchl. — der Beihefte: 
a) Ehrenjold F 1 200,— 

b) Poſtgeld Be „ 1290— 

C. Geſchaftsſtelle: 

a) Ehrenjold des Schatzmeiſters 2 000,— 

b) Buchhalterinnen (Gehalt, 

Alteröverforg.= Beitrag ufw.) 2 100,— 
c) Betrieböfoften des Berlages 100,— 

d) ER EEENRUR. 

toften. . . . 400, — 

e) Gefhäftseinrigjtung u. di 

mergeräte 100,— 

zu — 4170,— A 4680- 
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Übertrag 4700,— .# 4530,— 
f) Fracht⸗ und Poftgeld, auch 

fire Werbebetrieb . ö 

g) Entihädigung für — 

ausfälle. . .» » 100,— „ 610,— 

ae en 

3. Koften der Bewegung: 

1 300,— 

a) Hanptverjammlung . 50,— 

b) Borftandsfigungen 2850,— 
c) Ausſchußſitungen. 400,— 

d) Preisausicreiben . 1200,— „ 450,— 

4. Roflen der Werbearbeiten: 
a) Ehrenſold des Leiters des 

Werbeamtes 1200— 

b) Drudſachen zu Berbungen 

der Bereindfeitung, der Ges 

ichäftsjtelle, d. Werbeamtes, 

der Zweigvereine uſw. 1820,— 
c) Betriebsausgaben, Poſtgeld 

um. . » : 190— 

d) Werbereifen, Vorträge aie. 1500, — 

e) Beihilfen an Zweigvereine. 3000,— „ 7700,— 

5. Koſten der Zeitſchrift: 
a) Schriftfolb: 

1) Schriftleiter . . 2000 
2) Mitarbeiter . . 2650 4650,— 

b) Drudtoften und — 
arbeit 4500,— 

co) Papier . . . 7 500,— 

d) Anzeigen und Beilagen 20,— 
e) Berjendungätoften (Berlin 

und Halle). s 4 370,— 

f) Pofigeld u. Amtöbebürfniffe 220,— „2120, — 

6. Koften der Beiheite, Verdeutſchungsbücher und 
anderer verfüufliher Drudiaden: 

a) Beibefte (2) iz 2 000,— 

b) Berbeutichungäblicher 2. . 2000,— 

c) Drud d. Säße zur Schärfung 
des Sprachgefühls _500— „ 4500, 

7. Berſchiedenes: 
a) Koften der Geſchäftsſtelle, Mopjitr. 78: 

1) Miete und Feuerver⸗ 

fiherung . . 600 
2) Bewirticdhaftung, Bes 

leuchtung, Heizung u. 
Reinigung . - . 250 

3) Steuern u. Stempel- 

gebühren . 50 900,— 

b) Ehrungen und — an 
Vereine F 500,— 

c) Inögemein . 130,— 

d) Stiftungen 80,— „ 1610,— 

—— 

Ferner beantragt der Vorſihende nad) einem Vorſtands— 
beichlujie, 500 Mark für eine Sonderausgabe der Süße 

szur Schärfung bes Sprachgefühls« einzufegen. Die Ber: 
jammlung iſt damit einverftanden und ebenjo mit dem weiteren 
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Vorſchlage, einen etwaigen Kaſſenüberſchuß von 1903 in gleicher 
Weife wie im Borjahre feft anzulegen. 

Rentner von Thenen (Köln) bittet, die Wifjenfchaftlichen 

Beihefte aus Gründen der Eparjamfeit eingehen zu laſſen; ihr 
Inhalt möge mit in die Zeitichrift aufgenommen werben. 

Der Borjigende betont, daß ähnliche Anträge auch im 

früheren Jahren geftellt, von der Verſammlung aber ſtets ab- 
gelehnt worden jeien, und warnt davor, an ber wiſſenſchaftlichen 
Grundlage des Epradjvereind zu rütteln; auch fünne die Zeit 

fchrift mit jenen größeren Auffäßen nicht noch belajtet werden. Die 

Verfammlung drüdt ihre Zuſtimmung dazu aus. 
Sodann wird der Voranſchlag für 1904 in der hier ab⸗ 

gebrudten Faſſung einflimmig angenommen. 

Um 11°/, Uhr wird die Gefchäftäfigung vertagt. 

4. Öffentliche Feitfigung. 
Um 12 Uhr begann die öjfentlihe Feftiigung In der mit 

Blattpflanzen jhön gefhmücdten Aula Leopoldina der Hochſchule. 
Eine zahlreiche, erlejene Zubörerfhaft von Herren und Damen 

füllte den Raum. Unter ihnen waren Vertreter der höchſten 

Staatöbehörden, ber Provinzial» und der Stadtverwaltung ſowie 

der Uiniverfität ; auch die Mirdjlichen Behörden, die Militärverwal— 
tung, die Eifenbahns und die Oberpojtdireftion waren vertreten. 

Nach einer kurzen Begrüßung der Erſchlenenen durch den Bor- 

ſihenden, Geheimen Oberbaurat Sarrazin, hieß zumächt Ober: 

präfidialrat Dr. Michaelis als Bertreter ber oberften Bers 
waltungsbehörde Schleſiens die Mitglieder des Sprachvereins 

willfommen. Er verficherte, daß der leider verhinderte Ober- 
präjident, Seine Durchlaucht Fürſt Hapfeldt, regen Anteil an 

den Bereinsbeftrebungen nehme, hob die Tatjache hervor, daß ber 

Sprachverein und die Behörden zu erfolgreihem Wirken aufs 
einander angewiejen jeien, gab feiner freude darüber Ausdrud, 

da der Verein in Schlefien tage, und verſprach, daß ſich die 
oberjte Provinzialbehörde aufs eifrigile bemühen werde, im Sinne 
des Eprachverein® zu wirken. 

Darauf begrüfte Oberbürgermeifter Dr. Bender die Ber: 

jammlung im Namen der Stadt Breslau aufs herzlichſte. Er 

gab der lebhaften Teilnahme Ausdrud, die in den Streifen der 

Bürgerfhait und bejonders innerhalb der ftädtiichen Behörden 
bem Spracverein entgegengebracht werde, einem Vereine, deſſen 

Hauptziel e8 jei, die Sprache, das unerläßlichſte Werkzeug bes 

Geiſtes, reicher, fchöner und verſtändlicher zu geflalten. Er ers 

innerte dann an die Beit, da es im Deutichland für gut und 

lobenswert galt, in fremder Sprade zu fprechen und zu benfen, 

ba ein bem Leben abgewandtes Gelehrtentum und eine hochmütige 

Beamtenfchaft fi darin gefielen, der Sprahe und dem Denten 

Gewalt anzutun. »Indem Sie dieſe überkommene Schwäche 
unſerer Sprache befümpfen, jtärfen Sie in uns allen das Gefühl 
der nationalen Gemeinichaft, die allen umjeren Beftrebungen zu= 

grunde liegt.e Weiter wies er bin auf den jahrhundertelangen 
nationalen Kampf, der hier im Often geführt werbe, ber nur 

getvonnen werden könne durch Stärkung des Deutichtums, und 
dafür fönne nichts wirkſamer fein als die Stärtung des Sprach— 
gefühl und des Sprachſtolzes. Zum Schluſſe drüdte er die 

Hoffnung aus, daß die auswärtigen Feitteilnehmer das Bewuht- 

fein mitnehmen würden, in Breslau mit guten Deutichen zus 

ſammengeweſen zu fein. 
Enbtich ergriff des Wort Seine Magnifizenz der Reltor ber 

Univerfität, Geheimer Juftizrat Dr. Leonhardt. Er begrüßte 

im Einverjtändniffe mit dem afabemiihen Senate ben Sprach— 

verein in dem Feſtraume der Hochſchule, betonte die innigen 
2* 
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Beziehungen zwiſchen den Zielen des Sprachvereins und der Lehrs 

tätigfeit an ber Hochſchule und führte weiter aus, wad man vom 
Rechte fage, dab es die Herricaft der Toten über die Lebendigen 
ſei, das gelte auch von der Sprache. »Deutichlands große Tote 

figen zu Gericht über allen, die den Sprachſchatz verwalten wollen, 
der ihnen binterlajjen worden iſt.« Und in einem anderen Bilbe 
verglich er die deutiche Sprache mit dem Walde. »Das deutjche 
Ohr lauicht gern dem Raufchen eines urſprünglichen Waldes und 
ſcheut das häfliche Klappern der erbarmungslojen Gartenfchere. 
Aber auch der Wald darf nicht zum Didiht werben, in das ſich 
die Frevler flüchten, die ſich an der Mutterſprache verjündigen.« 

Er hieß die »Waldhütere Herzlich willlommen in biefem Haufe, 

in dem benfelben Göttern geopfert werde, welchen die Berfammlung 

geweiht fei, und wünſchte zum Scluffe den Erfchienenen, daß 

fie in dieſem Haufe ein Heimatgefübl verjpüren möchten. 
Der Vorjigende ſprach allen Rednern für ihre freundlichen 

Willlommendworte den herzlichſten Dank des Vereins aus. Ins— 

befondere hob er dabei hervor, wie hoch es anzuſchlagen fei, wenn 

die Spipen der Behörden in der Hochhaltung einer jchönen, un— 

verfälihten Sprache ein feuchtendes Beilpiel geben. Danlbar 

erfannte er auch die Förderung des Vereins durch die Breslauer 

Stadtverwaltung an, bie im ber legten Zeit ihre Vollsſchulen, 
52 an der Zahl, dem Vereine zugeführt habe. Veſonders bdanfte 
er dem Rektor der Hochſchule für die gütigft erteilte Erlaubnis, 

diefe Sipung in dem Feſtraume ber Univerfität abzuhalten; der 

Spracdverein jei zwar fein Verein von Gelehrten, aber jeine 

Arbeit müfje ſtets in wiſſenſchaftlichem Boden mwurzeln, und um 

dieſe Überzeugung auszudrüden, babe der Verein den Wunſch 

gehabt in ber Univerfität zu tagen. 

Sodann hielt Geheimer Hofrat Profefior Dr. Behaghel 
(Giefen) den erjten Feltvortrag über »Ein Reichsamt für 

deutſche Sprade.e Der mit lebhaftejtem Beifalle aufgenommene 

Vortrag wird in den Wiljenichaftlichen Beiheften abgedbrudt werden. 

Der Vorſihende dankte dem Redner für feine Darlegungen 
und wies zugleich darauf hin, daß der eigentliche Zweck des Vor: 

trages jei, die Borftelungen von einem Reichsſprachamt in den 

weitejten Kreiſen zu klären und die entgegenftehenden ſchlefen An—⸗ 

Ihauungen und Vorurteile zu zerftören. Er bat alle Anwefenden 
mit dazu beizutragen. 

Den zweiten Feſtvortrag hielt Geheimer Yuftizrat Profeſſor 
Dr. Felir Dahn über »Die erjten Fremdwörter im 
Germanifhene. Im einigen einleitenden Worten wies er bie 

Anficht zurlick, daß die deutſche Sprache als Kulturſprache Fremds 

wörter haben müſſe. Das Umgelehrte ſei der Fall: je mehr eine 

Sprache Kulturſprache ſei, um ſo leichter werde es ihr, die Be— 

griffe der Fremdwörter mit eigenen Mitteln wiederzugeben. So— 

dann beſprach er zunächſt die keltiſchen Lehnwörter, die jener 

Zeit entſtammen, in der Germanen und Kelten im weſtlichen und 

ſudlichen Deutſchland in engſter Berührung zuſammenwohnten. 

Dahin gehören »Pferd« (von paraveredus), »welſch« (von dem 

feltiichen Vollsnamen Volcae, dann übertragen auf die romanifchen 
Nachbarn der Deutihen; auch »Wallache« ift dasjelbe Wort), 
ferner die Namen faft aller größeren Flüfje wie »Nhein, Main, 

Inn, Zar, Lee uſw. Wichtiger ift der römiſche Einfluß, der 

bejonders ausgeht von dem Berfehr an dem Grenzwalle (limes), 
»dem gröhten und wohltätigften Kulturverbreitere. Die Germanen 
haben ſich eine Fülle von römiſchen Dingen und Wörtern ange 

eignet, jo beim Bau von Straßen und ſieinernen Häuſern; 

»Straße, Mauer, Turm, Pforte, Kammer, Fenſter« find 

lateinifhe Lehnwörter. Römiſche und griehifche Lehnmwörter 

endlic finden fi im Gotifchen. Unter den über 90 Fremd⸗ 
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wörtern biefer Sprache find im allgemeinen bie bas häusliche 

und friedliche Leben betreffenden dem Griechifchen, die ftaatlichen 

und friegeriihen Ausdrüde dem Lateinifchen entlehnt; denn bie 

Bevölkerung, mit der die Goten am Balkan zufammenlebten, 
ſprach griechiſch, während die Staats- und Heeresſprache lateiniſch 

war. Latelniſch find z. B. militön — Kriegsdienſte leiſten (von 
militare), annö= Gold (von annona). Griechiſch find auch kirch⸗ 

liche Ausdrüde, wie aggilus, arkaggilus— Engel, Erzengel, 
synagöga u. a. Der Redner ſchloß mit der Bitte, das loſtbare 

Gut der Spradie im Sinne des Deutfchtums zu pflegen; »das 
höchſte Gut des Mannes iſt fein Volt, das höchſte Gut des 

Volkes ift feine Sprachee., Daran Inüpfte er den Vortrag feines 
Gedichtes »An unfere Sprache«, das die Leſer dieſer Zeitſchrift 
bereits fennen (j. Jahrg. 1895, Sp. 217/8 u. Ehrentranz ©. 142 
u. 317). 

Dem Feitvortrage folgte langandauernder Beifall, dem ber 
Borjipende ein kurzes Wort herzlichiten Danles binzufügte. 

Zum Schluß verfündete der Schriftführer Profeffor Dr. Paul 

Pietſch (Berlin) die an der Spike biefer Nummer abgebrudte 
Preisaufgabe, worauf der Vorſihende bie Feſtſitzung um 

1°/, Uhr ſchloß. 

5. Fortjegung der Geſchäftsſitzung. 

Um 3°/, Uhr wird die Geſchäftsſihung wieder aufgenommen. 
Auf Vorſchlag des Vorſitzenden erflärt ſich zunächſt bie 

Verſammlung damit einverſtanden, daß der für das laufende Jahr 
1903 für Beibilfen an Bmeigvereine angejepte Betrag 

von 2000 Mark ebenfalld ſchon, wenn es nötig ift und bie 

Mittel reihen, auf 3000 Mark erhöht wird. 

Darauf wird verhandelt über die Frage der Errichtung 
eines Reih3amts für deutihe Sprade. Geheimer Hofrat 
Proſeſſor Dr. Behaghel (Gießen) hat mit Brofefior Dr. Pietſch 

(Berlin) folgende Entichliefung vereinbart und bafür die ein 
mütige Zuftimmung de8 Gefamtvorftandes gefunden: 

»Die Schaffung eines Neichtamtes für deuiſche Sprache ift 
wünjcenswert und vom Allgemeinen Deutichen Spradjverein 

zu erjtreben. Gedacht ift dieſes Reichsamt als eine im weſent⸗ 

lichen wiſſenſchaftliche Einrichtung, welche Arbeiten der deutjchen 

Sprachforſchung in Angriff nimmt, die ihrem inneren und 
äußeren Umfange nad über das Vermögen des einzelnen 
Forfchers hinausgehen. Nächſte Aufgabe ift für den Sprach— 
verein die Aufllärung der Öffentlichen Meinung über dieje feine 
Abfichten. Dabei ift befonders hinzuweiſen auf den linter 

ſchied dieſer Mbfichten von den Plänen einer Afabemie für 

beutjche Literatur und Sprache, wie fie ſonſt wejentlic im An- 

ſchluß am das Vorbild der frangöfifhen Akademie aufgetaucht 
und beſprochen worden find. Auch jeinen Zweigvereinen kann der 

Sprachverein die Erörterung diefer Angelegenheit nur aufs 

wärmfte empfehlen. Es wird dem Gejamtvorftand anheimgeftellt, 
zu geeigneter Zeit bei den zuftändigen Behörden in Sachen 
des Reichsamtes für deutfche Sprache vorfiellig zu werben. 
Dazu bemerkt der Vorfipende, daß zunächſt alles darauf 

anfomme, die breitejten Kreiſe über die Abfichten des Vereins 

und die Notwendigkeit einer ſolchen Einrichtung aufzuklären und 
vor allem die Beforgnifje vor einer jtaatlihen Bevormundung, 

die die Sprache in Feſſeln lege, zu zerftreuen. Beſonders in ben 
Zweigbereinen fei jür diefe Tätigkeit ein günftiger Boden vors 
handen; aber ihn zu beadern, erſordere Zeit. 

Profeffor Stang! (Reichenberg) dankt für die Durdführung 
des in Straßburg 1901 vom Meichenberger Zweigvereine ge 
ftellten Antrages (ſ. Jahrg. 1901, Sp. 251/2). 
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Rentner von Thenen (Köln) befürchtet, dak die in dem Ans 

trage ausgeſprochenen Abfichten zu fehr mad) der wiſſenſchaftlichen 

Seite neigen, und daß alle Anhänger des Spradvereins, bie feine 

Männer der Wiſſenſchaft jeien, ihm entfremdet werden fünnten. 

Demgegenüber betont der Vorſißende, daß der Spradj: 
verein nad) wie vor die Sprachwarte bleibe, die auf Schön— 

beit und Reinheit der Sprache zu achten habe; dad Reichsamt 
folle die wiſſenſchaftliche Grundlage bilden, von ihm könne fich 
der Verein Auskunft holen. 

Sandgerichtädireftor Geheimer Juftizrat Crönert (Hallea.d. ©.) 
fiegt den Grundgedanten des Sprachvereins in der Freiwilligleit 
und Bolfstümlichkeit der großen Bewegung und warnt vor einer 
Verjtaatlihung, wie fie fih in dem Gedanken eines Neichsiprad- 
amtes ausdrücke. 

Darauf ſetzt Profeſſor Dr. Dunger (Dresden) unter lebhafter 
Zuſtimmung der Berfammlung auseinander, daß der Sprachverein 

zwei Richtungen haben müſſe, eine volfstümliche und eine wiſſen— 

ichaftliche; er zeigt an dem Schidjale des Bruggerihen Sprach- 
vereind vom Jahre 1848, wohin die Vernachläſſigung der wiffens 
ichaftlichen Seite führe, welt auf die mannigfache Förderung hin, 

die der Verein von einem Sprahamt erfahren fünne, und em 

pfiehlt dringend die Annahme der Entichliehung. 

In ähnlihem Sinne jprechen fi) auch Profefior Dr. Brenner 

(Würzburg) und Profefior Dr. Matthias (Zwickau) aus. Ebenſo 

treten Proſeſſor Dr. Rahel (Dresden) und Schuldireftor 
Dr. Maydorn (Thorn) für den Antrag ein. 

Darauf wird die beantragte Entjhliehung von der Ver: 

fammlung faft einftimmig angenommen. Der Borfigende 
dantt den Herren Behaghel, Pietſch und Kluge, der leider 

am Erjcheinen verhindert ift, fir die Mühe, die fie auf die Aus— 

arbeitung des Planes verwandt haben. 

Sodann macht Profefjor Dr. Dunger (Dresden) Mitteilungen 
über den Stand ber Herausgabe ber Verdeutſchungs— 
bücher. Danad) wird die ⸗Amtsſprache« jept in der 7. Auf⸗ 

lage gedruckt. Das »Namenbüdhlein«e wird demnächſt in ber 
3. Auflage erſcheinen. Auch die Neuausgabe der » Heilfunde« 
in der 4. Auflage fteht bevor. Endlich joll demnächſt »Spiel 
und Sport«, bearbeitet von Oberlehrer Wappenhans, in den 

Vorſchlagsbogen ericheinen. Der Fertigitellung harrt noch das 
häusliche und geſellſchaftliche Leben«, deſſen Neubear- 

beitung Seminardireltor Cremer in Neuwied übernommen hat, 

Es folgt die Beratung über den Untrag des Zweigvereins 

Reihenberg: 
Mit dem gänzlichen Verſchwinden deutiher Monats 

namen ginge‘) ein Stüd deutſchen Vollstums verloren; ber 

allgemeine Gebrauch deutiher Monatsnamen wäre ein groher 

Fortſchritt auf der Bahn unferes Bereind. Der Geſamt— 
vorfiand wird daher erjucht, eine Liſte deutſcher Monatsnamen 

aufzuftellen und ihre Einbürgerung zu fürdern«. 
Magiftratsrat Dr. Ringlhaan (Meicenberg) begründet ein— 

gehend diefen Antrag. Nach einem Nüdblid über die Ge— 

ichichte der Monatönamenfrage innerhalb des Vereins bis zur 

Ablehnung des Weichenberger Antrages In Strafburg 11 
(ij. Jahrg. 1901, Sp. 254) teilt er mit, daß der Reichenberger 
Zweigverein felber eine Umfrage bei den Jweigvereinen vers 

anftaltet habe. Leider hätten nur 106 Bweigvereine geantwortet; 

aber von dieſen ftänden 51 ber frage der Wiedereinführung 

deutfcher Monatsnamen günftig gegenüber. Er gibt dann eine 
größere Anzahl von Kalendern aus allen Teilen des deutichen 

1) Nicht: »ginge, wie Sp. 129/30 gebrudt worden iſt. 
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Spracgebietes belannt, in denen deutſche Dronatsbezeihnungen 
gebraucht werben, und weiſi darauf hin, daß fich die deutſch⸗ 

völtiichen Vereine Öfterreihd auf eine Lifte deuticher Monats: 

namen geeinigt hätten, die auch von vielen Zeitungen neben den 

lateinifchen angenommen worden jeien. Der Hauptgrund, für 
die deutſchen Namen einzutreten, fo führt er weiter aus, 

jet die Pflicht, alles, was deutſch-vollsſümlich ſei, zu ſchützen; 

ber Sprachverein aber fei bejonderd dazu berufen. Eine vom 

Sprachverein auf wijjenihaftliher Grundfage aufgejtellte Reihe 

deuticher Monatönamen werde bald Eingang finden. Die Ber 
denten, es werde im Rechtsleben und im Weltvertehr eine große 

Berwirrung entitehen, fann der Nebner nicht teilen. Much viel 

Hleinere Bölfer, wie Tſchechen und Serben, hätten eigene Monats- 

namen. Außerdem feien bie beutihen Monatsnamen viel jchöner 

und finniger al$ die römischen. Es folle aud nur durchaus maß— 

voll vorgegangen werden; aber man folle wenigſtens den Anfang 
machen. Der Redner bittet dringend im Namen aller beutich- 
öfterreichiichen Zmweigvereine, den Antrag anzunehmen. 

Demgegenüber weiſt Profeffor Dr. Matthias (Zwidau) im 

Namen bed Geſamtvorſtandes darauf hin, dab es ein gefährlicher 

Irrtum jei, wenn man das geſchichtlich Gewordene verlennen 

wolle. Jalkob Grimm erklärte es für unmöglich, alle ſolche 

fremden Worte von jeinem Wörterbuche auszuicließen, die im 
Boden unferer Sprache längjt Wurzel gefaßt, aus ihr neue 

Sprofien getrieben haben und mit der deutichen Mede jo ver 
wacjen find, dak wir ihrer nicht enibehren können. Die Bus 

ſtimmung eines Teiled der Zmweigvereine dürfe man nicht ins 

Treffen führen; die zahlreichen Vereine, die überhaupt nicht 

geantwortet hätten, wollten damit ihre Abneigung gegen die 
Behandlung ber ganzen Frage befunden, die jür dad Gedeihen 

der Zweigvereine wenigſtens auf reichsdeutichem Boden geradezu 
gefährlich fe. Die edlen Beweggründe der Antragiteller feien 
gewiß; hoch anzuerlennen; aber fie möchten doch bedenken, da 

der Beſtand des Sprachvereins in feiner ganzen Ausdehnung 
gefährdet werde, wenn man die Reichsdeutſchen nötigen wulle, 

biefe Frage immer wieder zu behandeln. Der Redner bittet 

fchließlich, den Antrag zurüdzuziehen. 

In gleichem Sinne äußert ſich Oberlehrer Dr. Streicher 

(Berlin): fjobald der Verein mit ber Wbficht Hewvorträte, die 

deutihen Monatsnamen entweder allein oder nur neben ben all- 

gemein Üblichen auf die Zeitichrift zu jegen, würde er im Reiche 

von der gewaltigen Mehrheit des Volkes ala maßlos angeſehen 

werben. Hunderte und Taufende von Mitgliedern würden abfallen, 
weil man daraus jchliefen würde, daß der Verein mit jeinem 

biöherigen mahvollen Borgehen bewußt bredien wolle. Ferner 

babe der Spradywerein, fjelbit wenn er den Antrag annähme, 

nicht im entfernteften die Mittel, ihm durchzuſetzen. Um jo leichter 

müfje es den Herren aus Neichenberg werden, um das Gedeihen 

des Vereins nicht zu gefährden, ben Antrag zurüdzunehmen. 

Profeſſor Stangl (Neichenberg) tritt noch einmal für den 

Antrag ein und bittet, wenigſtens eine folde Form der Ablehnung 

zu finden, die beweiſe, daß feine grundſähliche Gegnerſchaft gegen 
ben Gebrauch deuticher Monatsnamen bejtche. 

Brofefjor Dr. Brunswid (Wiesbaden) bittet, einen Mittel- 

weg zu juchen, auf dem man den Antragitellern in ihrem Bes 

ftreben möglichſt entgegenfomme. 

Rivfefior Dr. Mogf (Leipzig) hebt hervor, daß die älteren 

Kalender keine deutihen Monatsnamen enıbalten, daß die deut: 

ſchen Bezeichnungen vielmehr auf gelehrtem Wege eingedrungen 
jeien; aud) Karl der Große habe die Namen nicht aus der Volls— 

jprache geſchöpft. 
3 
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Oberlehrer Dr. Streicher (Berlin) betont, daß den Deutid- 

Öfterreichern das Recht, deutihe Monatsnamen zu gebrauchen, 

durchaus nicht genommen werden ſolle; aber im Neiche fei der 

Antrag nicht durchzuführen. 

Sodann fiellt Projefjor Dr. Tröger (Breslau) einen Vers 

mittlungsantrag. 
Nach Annahme eines Antrages auf Schluß der Erörterungen 

treten die Herren Matthias, Ninglhaan, Stangl, Streider 
und Tröger zu einem Sonderauéſchufſe zufammen, um bie 

Fafjung des abſchließenden Antrages endgültig feitzuftellen. 

Aus dem Schoße des Sonderausſchuſſes gehen zwei Anträge 
hervor. Der Antrag der Mehrheit (Matthias, Streider, 

Tröger) lautet: 

» Die Hauptverfammlung erfennt die Pflege deuticher Monats: 
namen, wo fie im Gebrauche find, für berechtigt an, hält aber 

Schritte zur Wiederbelebung der deutfchen Namen da, wo jie 

geihmwunden find, für unausführbar.« 

Der Antrag der Minderheit (Ringlhaan, Stangl) lautet: 
»Die Haupwerſammlung ertennt die Erhaltung deutſcher 

Monatönamen, wo fie im Gebraude find, und ihre Ein- 

bürgerung, wo jie möglid) ift, al ein Stüd der Pflege 
deutichen Bollstums an.« 

Nach einer lurzen Erörterung, in der ſich beſonders Real— 

ihuldireftor Dr. Harniſch (Kaſſel) gegen den Minderheitsantiag 

ausfpricht, wird der urfpränglihe Antrag Reidhenberg 

(. Sp. 217) abgelehnt (gegen 31 Stimmen), der Antrag der 

Ausſchußminderheit ebenfalls (gegen 52 Stimmen) abge: 

lehnt, endlidy der Antrag der Mehrheit mit 210 Stimmen 

angenommen. 

Während der Beratung des Ausſchuſſes Hatte Oberlehrer 
Dr. Saalfeld das Ergebnis der Ergänzungswahlen zum 
Geſamtvorſtande verlefen, das wir bier folgen lajjen. 

Wiedergewäblt wurden: 
mit 314 Stimmen Minifterialrat Dr. Albrecht (Strahburg), 

„ 34 * Geh. Hofrat Prof. Dr. DO. Behaghel (Gießen), 

„ 314 — Prof. Dr. Ostar Brenner (Würzburg), 
„ 314 * Gymnaſial⸗ Konreltor Prof. Dr. Hermann 

Dunger (Dresden), 

„ 313 Pr Verlagsbuchhölr. Ferd. Berggold (Berlin), 

„307 r Auguſtin Trapet (Ührenbreitjlein), 

„305. Oberlandeögerihtärat Scheerbarih (Köln), 
„ 20 = Brof.Dr. Joj. Ed. Wackernell (Innsbruckh, 

„280 r Sch. Medizinalrat Brofefior Dr. Wilhelm 

Waldeyer (Berlin). 
Neugewählt wurden: 

mit 245 Stimmen Geh. Regierungsrat Prof. Dr, Wilhelm 
Wilmanns (Bonn), 

„ 185 = Oberlehrer Dr. $. Scheffler (Braunſchweig), 

„ 167 5 Oberlandesgerichtörat Erler (Marienwerber). 

(Die drei Herren haben die Wahl angenommen.) 

Ferner erhielten Stimmen: 
128 Stimmen Kgl. Poftamtsdireltor Schmidt (Nürnberg), 
106 n Prof. Anton Stangl (Reichenberg in Böhmen), 
zo m Hauptjchriftleiter der „Oftdeutichen Poſt“ Karl 

Sebdlat (Wien), 
65 4 Dr. J. Ernſt Wülfing (Bonn), 
20 — Schuldirellor Dr. Bernh. Maydorn (Thorn), 
2 2 Profefjor Bruno Budruder (Elberfeld), 
5 Major a. D. Konrad Wilte (Wiesbaden), 

> Brofefior Dr. Alois Weiß (London), 
2 " Neftor der Landesfchule Profefjior Dr. Chrift. 

Muff (Pforte). 
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Der Vorſitzende ſpricht den Herren, die ſich der mühe: 
vollen Arbeit im Wahlausſchuſſe unterzogen haben, den Dant 
der Verſammlung aus. 

Sodann wird verhandelt über den Antrag bes Zweigvereins 
Berlins Charlottenburg: 

Ausſprache und Beratung über Mittel und Wege, die ge- 
eignet find, in den Bmweigvereinen ein die Bereins— 
zwedejöıderndes leben zuerweden und zu erhalten.« 

Der Vertreter diefed Antrages, Eiſenbahndireltions-Präſi⸗ 

dent a. D. Mühlenjels (Berlin), weift furz bin auf die Er: 

Örterung, welche die Angelegenheit in der Vorſtandsſihung ſowie 
in der freien Beiprehung am Tage zuvor gejunden habe, und 
empfiehlt folgenden Antrag des Gejamtvorfiandes anzunehmen: 

»Die Hauptverfammlung beſchließt, Herrn Oberlehrer 

Balleste!, (Landesgut i. Schl.) zur Abfaffung einer vom 

Vereine zu veröffentlichenden Schrift über die Mittel 

zur Belebung der Bereinstätigfeit zu erfuchen.« 

Oberlehrer Balleste ertiärt ſich zur Abfaſſung diefer Schrift 

bereit und bittet alle Vereinsmitglieder, zumal joldye, die einem 

größeren, tätigen Yweigverein angehören, ihn tatträftig zu unter: 

fügen. Darauf wird der Antrag des Vorſtandes einftimmig 
angenommen. 

Dee Vorſitzende teilt mit, dah der Hamburger Aweig: 
verein an die dortige Kaufmannichaft ein Rundichreiben zu 

jenden gedenft, das allen Zweigvereinen loſtenlos zur Ber: 
fügung fteht. (Bol. Sp. 241/2). 

Dann wird die Niederſchrift der Verhandlungen von Oberlehrer 

Bappenhans (Plön) verlefen und von der Berfammlung ge: 
nehmigt. 

Der Vorfipende dankt dem Breslauer Zweigvereine 
für eine der Berfammlung gewidmete Feſtgabe, die drei Ab— 
handlungen enthält: Hermann Zangen, Schleſiſche Didier; 
DB. Fieliß, Das Ziel der Handlung in Goethes Tajjo; Albert 
Gombert, Über das Alter einiger Schlagworte. 

Grühe an bie Haupiverfammlung find eingegangen von Prof. 
Dr. &loel für den Weplarer Aweigverein, von Friedrich Müde 

für Gablonz und von Rechtsanwalt a. D. Schmidt (Dresden). 

In einem Schlußworte weiſt der VBorjigende darauf bin, 

daß die Förderung des gegenieitigen Berftändnifies zwiſchen allen 

deutſchen Stämmen eine der jegensreichiten Folgen ſolcher großen 

Bujammenkünfte jei, und er wünſcht, dab aud die Breslauer 

Haupwerſammlung in dem gleidhen Sinne gewirkt und in allen 

das Gefühl engiter Zuſammengehörigkeit gefräftigt haben möge. 

Darauf widmet Profeflor Dr. Nadel (Dresden) dem Bor: 

jipenden warme Worte des Danfes für die Leitung des Vereins 
und befonders diefer Haupiverfammlung; er neunt ihn den ge- 
ſchickten Steuermann, der nicht bloß bei heiterem Wetter und 

gutem Winde das Schiff zu führen wife, jondern auch, wenn 

die Wogen höber geben, ficheren, frohen und friſchen Blide$ 

am Nuder jtebend den Verein weiter ſteuere. Die Berfammelten 

erheben fid) zum Zeichen des Danles unter alljeitigen Beiſalls— 
rufen von ihren Sitzen. 

Mit dem Wunſche froben Wiederfehens nad) zwei Jahren 

ichlieht der Vorſißende die 13. Hauptverfammlung um 6';, lihr. 

6. Das Feitmahl, 

Um 7 Uhr Nbends begann in den Feitlälen des Balafl- 

reftaurant® das Feſtmahl, an dem fich gegen 200 Berfonen, 

darımter zahlreiche Damen, beteiligten. Es verlieh fehr angenehm 

1} Kal. deſſen Auffatz in der Zeitichrift 1901, Sp. 97ff. 
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und erfreulih. Die Reihe der Trinffprüche eröffnete der Vor— 

fipende, Geheimer Oberbaurat Sarrazin, mit einem Hoch auf 

Seine Majeität den deutichen Kaiſer, den Schützer und Förderer 

der deutichen Sprache. Danach wurde das Kalſerlied und ein 
von Herrn Reftor Bauch im fehlefiiher Mundart gedichtete® Lied 
»Don a Kaiſer!« (An den Saifer) gejungen. Profeſſor Dr. Som: 
bert, der Borfipende des Breslauer Zweigvereins, trant auf die 

Staatlichen und ftädtiichen Behörden, die dem Vereine fo großes 

Entgegentommen bewiejen. Im Namen der Behörden dankte Ober- 
präfidlafrat Dr. Michaelis, der auf den Vorjtand bed Gefamts 

vereind und des Breslauer Zweigvereins ein Hoch ausbradıte. 

Es folgte noch eine lange Reihe erniter und launiger Reden. 

Dberbürgermeifter Dr. Bender feierte die auswärtigen Gifte, 
Augustin Trapet (Ehrenbreitftein) widmete jein Glas den Deut: 

fchen Öfterreich®, Profefior Fielip (Breslau) fie bie Frauen, 
die Hüterinnen der Mutteriprache, leben, und Oberftleutnant a. D. 

Gans Edler Herr zu Putlip trank auf das Wohl der deut- 
chen Stadt Breslau. Eine Rede, in der Elſenbahndirektions— 

Präfident a. D. von Mühlenfeld »ımjem Felix Dahne 

feierte, wurde von biefem mit einem Hoch auf die deutiche Jugend 

erwidert. Magiftratstat Dr. Ringlhaan Meichenberg) endlich 

trank im Namen der Deutſch-Oſterreicher auf das einige deutſche 
Volk. Aber aucd damit war die Meihe der Tiſchreden noch nicht 
beendet; in angeregtefter Stimmung blieb die Feſtgeſellſchaft bis 

“ gegen Mitternacht zufammen. 

7. Ansflıg. 

Am Mittwoch, dem 3. Jumi, vereinigten fich die Feſtteilneh— 
ner zu einem Ausfluge nad Fürjtenftein und Salzbrunn. 

Die Eifenbahn führte die Gäſte noch Freiburg, von wo fie durch 

bereitftchende Wagen bi an den Eingang des Fürſtenſteiner 

Grundes Befördert wurden. Nach einem Imbiſſe in der alten 

Schweizerei ging’s hinauf zum Schloſſe Fürjtenftein. Mit 
danfenswerter Bereitwilligkeit hatte die fürſtliche Verwaltung das 
Betreten des prächtigen franzöfiichen Gartens und ſonſt verſchloſſe— 

ner Teile des herrlichen Parkes geftattet. Ebenſo war den Gäſten 
die Befihtigung der wertvollen fürjtlihen Bücherſammlung 

erlaubt, in der Herr Bibfiothelar Bendemann die felteniten 

Schäge ausgelegt hatte und in liebenswürbdigfter Weile erläuterte, 

Nun folgte eine reizvolle Wanderung über eine Reihe herrlicher 

Ausfichttpunfte und durch die Tiefe des Grundes zu der fogenann= 
ten Alten Burg, von wo gegen 2 Uhr die Wagenfahrt nad) 

Salzbrunn fortgefegt wurde. Hler nahm man in dem von der 

Badedireltion mit Blumen herrlich geſchmückten Speifefaale des 

Kurhaufes ein Mittagsmahl ein, das von dem Breslauer Zweig— 
vereine gefpendet wurde und in gehobenfter Stimmung verlief. 

Eine unter Führung des Herin Brunmnendireftors vorgenommtene 
Beſichtigung der neuen, vortrefflichen Badeeinrichtungen und der 

jchönen Parkanlagen bildete den Abſchluß des im jeder Be— 

ziehung wohlgelungenen, aud vom Wetter im ganzen begünftigs 
ten Ausfluges. 

So verliefen die Breslauer Tage zu alljeitiger Befriedigung, 
und es fei auch bier noch einmal dem gaftlichen Breslauer Zweig— 

vereine und jeinen Vorſtande, beionders auch dem Feſtausſchuſſe, 

fiir die bereitwillige Fürlorge, die den Gäſſen gewidmet wurbe, 

der herzlichite Dank ausgeſprochen. Gern werben alle Fyeitteils 

nehmer an die fchönen Tage in Schlejien zurüddenten. 

Braunschweig. Karl Scheffler. 
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Sur Derdeutibung der lateiniihen Sachausdriicke 

in der deutſchen Spraclebre. 

Schluß.) 
Mit der Berdeutihung von Objelt durch »Ergänzung« hat 

ſich zugleich eime Erweiterung des Begriffsumfanges biejes Fach— 
wortes vollzogen. Ausgehend von einer Einteilung der Zeit⸗ 

wörter in fogenannte sergänzungsbedürftige und ergän- 
zung&lojest), nennt man jept nicht nur die Gegenitands- 

bezeichnungen zu Zätigfeitsbegriffen Objelte oder Ergänzungen, 
fondern alle Hinzufügungen, die den Begriff des Beziehungs— 
wortes entweder »jüllene oder »vervollitändigen« (Sütterlin 
$ 321). Die Hinzufügungen, die nicht in dieſe Klaſſe fallen, 
nennt man »Bejtimmungens. Der Undeutlichteit ber in dieſem 

Sinn gebrauchten Fachwörter jucht man durch Attribute abzubelfen. 

So bat Bojunga die Fahausdrüde »notwendige Ergänzuns 
gen« und »erläuternde Bejtimmungene gewählt. Einfacher 

und flarer wäre es dann doch geweien, eines ber beiden jinn- 

verwandten Hauptwörter ganz fallen zu lajjen und den Gegen- 

fag bloß durch Attribute zu bezeichnen. Huch hätte fich zur Bes 

zeichnung der zweiten Art des Aitribut »niht notwendige oder 

»entbehrlicdhe beſſer geeignet; denn auch die notwendigen Er— 

gänzungen find doc wohl erläuternd. Lohmeyer und andere 

nennen alle nicht »zur notwendigen Vervolljtändigung des Ber: 
bums oder Abjeltivums« dienenden Hinzufügungen adverbiafe oder 
Umftandsbeftimmungen und jchließen Beftimmungen durch Um— 

ſtandswörter ganz von ber Klaſſe der » Ergänzungen« aus, ob» 
gleich häufig genug auch Umftandswörter und andere Arten von 
Umftandsbezeihnungen zur Vervollftändigung ergänzungsbedürf: 
tiger Zeitwörter dienen (f. Sütterlin $ 344). Eine Benennung, 

die dem Schüler das Verſtändnis diejer Unterſcheidung erleichtert, 

wird ſich überhaupt faum finden laſſen. Sie bereitet ihm auch 

nad eingehender Erläuterung der Fahausdrüde Schwierigkeiten. 
Die grammatiihe Form bietet fein Untericheidungsmittel; 

Beitimmungen im Wers, Wed, Wen: und Wenfall oder mit 
Hilfe von Verhälmiswörtern oder durch Umftandswörter können 

der einen wie der anderen Ktlaſſe zugehören.?) Lohmeyer fucht 

freilich für Beftimmungen mit VBerhältniswörtern dem Schüler 

ein äuerliched Kennzeichen zu geben: »Iſt eine Ummwandlung 

des Bräpofitionalausdruds in einen Aftufativ, Genetiv oder Dativ 

möglich, jo ift derfelbe Objeft (Ergänzung), im anderen falle 
Ndverbial (Umftands-)beitimmunge Bei Ausdrücken aber wie 
‚am nächſten Tages, »mit gutem Mute« und zahlreichen anderen 

ijt diefe Umwandlung möglich, und doc fallen fie feineswegs 

immer unter ben Begriff der » Ergänzunge Anderſeits ift diefe 

Umwandlung oft nicht möglich, wo eine Ergänzung vorliegt, wie 

in dem von Lohmeyer $ 10 angeführten Beifpiel: »Wappne dich 

mit Ruhe«. Freilich behauptet er, fie ſei hier möglich, weil man 

benjelben Sinn aud durch die Worte ausdrüden könne: »Schaffe 

dir Ruhe ane Die Möglichkeit ift alfo nur eine fcheinbare, fie 

wird erjt herbeigeführt durch gleichzeitige Ummwandlung des Zeit: 

worte felbit. In einem anderen Beilpiel ($ 9) ift hierzu jogar 

eine doppelte Ummandlung des Zeitworted nötig: » Wer geringe 
Dinge wenig acht, ſich um geringere Mühe madıt.« Bier wird 

sum geringere« für das Objelt des Nachſatzes erklärt, weil man 

für »ſich Mühe machen « auch fagen könne »fich bemüben«. Daraus 

erfennt aber der Schüler nur, daß er »um geringere« nicht für 

I) Daß auch dieje Bezeichnungsweiie nicht deutlich iſt, bedarf 
feiner Erörterung; ir bezeichnet Wunderlich den Gegenfag 
zu » Ergänzung&bebitftinfeit« duch » Selbftgenügiamteit «, 

2) Sütterlin $ 3225. 
3” 
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das Attribut zu »Mühesr halten joll, ſondern für eine Prädifats- 
beftimmung; ob für eine abverbielle oder für ein Objelt, das 

hängt erjt von dem Erfolge des Verfuches ab, auch für den ein- 
gejepten Ausdrud wieder einen anderen zu finden, bei dem bie 

Ummwandlung des PBräpofitionalausdruds in einen Kaſus möglich 

ift.!) Man wird alfo darauf verzichten müfien, ein ußeres Unter: 

ſcheldungsmittel zu finden; der Schüler wird auf fachliche Er— 

wägungen angewiejen bleiben, um feftzuitellen, ob er die Beits 

wortbefliimmung für eine Ergänzung anzufehen habe oder nicht. 

Aus dem Inhalt des Sapes erkennt er es nicht, weil für den 

Zwed der in ihm enthaltenen Mitteilung jehr häufig gerade eine 
Umjtandebeitimmung, die nicht unter den Begriff der Ergänzung 
fällt, den notwendigiten Beſtandteil bildet. Er wird alfo den 

Bedentungsgehalt des Zeitwortes an fich auf feine Ergänzungs- 
bebürftigfeit Bin prüfen müfjen und zuweilen auf unlösbare Zweifel 
ftoßen. Denn über dieſe Frage find die Gelehrten ſelbſt 

nicht immer einig. So wird derſelbe Sa, den Lohmeyer als 

Beifpiel eines Objelts anführt (. . . . fich um geringere Mühe 
macht) in einem anderen Lehrbuch als Beiipiel gerade einer nicht 

als Objelt zu betrachtenden Wöverbialbeftimmung angeführt.”) 

Die Berfaffer von Lehrblihern würden alfo den Lehrftoff durch 

Zufammenftellung zweifelhafter Fälle erweitern und bei jedem dem 

Schüler vorfchreiben müjfen, ob er ihn als » Ergänzung« oder 

»Beftimmung« anzufehen habe. Der Anfang dazu iſt ſchon 
gemacht (Wille $ 125). 

Die Wichtigkeit der Unterſcheidung diefer innerlich loſeren und 

engeren Verbindungen zwifcen Bejtimmmungen und ihren Bes 

ziebungswörtern für die wiffenichaftliche Erklärung der Spradhs 

ericheinungen wird niemand leugnen.) Aber ihre Einführung in 

die Lehrbücher widerſpricht dem heut allgemein geltenden, auch 

von der Unterrichtsverwaltung anerfannten Grundjag, den Lehr— 

ftoff des grammatifchen Unterrichts in der Mutteriprache auf das 

fnappfte, durd; jeinen Zweck gebotene Mak zu beichränten.*) 

Auch Wollmann billigt es, daß Hähnel und Patzig (»Zur Wort: 

bildung und Wortbedeutung im deutſchen Sprachunterricht «), fuhend 
auf dem Grundſatz: »Eine Regel ift nur zu geben, wenn der 
Scyüfer dadurd vor Fehlern bewahrt wird«, diefe Unterjcheidung 

aus dem Lehrftoff ftreichen, um Zeit für andere nüpfice Übungen 
zu gewinnen. 

Ebenfo entbehrlich ift e8 fir den Zweck des Unterrichts, die 

Objekte im engeren Sinne von den inhaltlich verichiedenen 

Beitimmungsarten bei jeder Beftimmungsform des Zeitwortes zu 

1) Wie weit diefer Weg, den grammatiihen Zuſammenhang 
aus Umwandlungen in andere, inhaltlich gleichwertige Formen zu 
erflären, führen fann, dafür fet noch folgendes Beiſpiel angeführt. 
In dem Sapgefüge: »Ich weiß nicht, was foll es bedeuten, daß 
id) ſo traurig bin«e wird $ 19 der zweite Nebenfag für einen 
Nttributjap erllärt, der ein Attribut im Genitiv vertrete, 
Diejes Rätſel wird gelöft durch Lohmeyers ee dak die 
Worte »was foll es bedeuten« erſetzt werden künnen durch »den 
runde, worauf dann der zweite Nebenjat umgewandelt werden 
fann in das Attribut »meiner Traurigkeit«., Mit demfelben Rechte 
liche fi) in dem Sape ⸗Was foll meine Traurigkeit bedeuten ?« 
auch das Subjelt für ein Attribut im Genitiv erklären und etwa 
ein Dreied für ein Viered, wenn beide gleihen Anhalt haben. 

2) Sculgrammatif der neuhochdeutſchen Sprache von Dr. Frei. 
13. Auflage, bearbeitet von Dr. Schnorf. 1898. ©. 158. 

3) Sie wird befanntlic in der wiſſenſchaftlichen Betrachtung 
leineäwegs auf die Zeitwürter beihränft und mühte folgerichtig 
aud in den Lehrbüchern auf die Beitimmungsarten der andern 
Wortflafien ausgedehnt werden. 

4) Bergl. die Lehrpläne für die höheren Schulen Preußens 
von 1892 ©. 18 und von 1901 S. 20. 
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unterscheiden. Es genügt, wenn ber Schüler bei den Beſtim— 

mungen im Altufativ zur Unterſcheidung zwiſchen dem Objells 

aftujativ (Gegenftandswenjall) einerjeit3 und bem adverbialen und 

Pradikats⸗ Alluſativ (Umftands- und Zuſtandswenfall) anderjeits 

genötigt wird, wo ſich ihm dafür auch das Äufere Kennzeichen 

der Berwandlungsfähigkeit des Objekts in das Subjeft bei ber 
Bertaufchung des aftiven Ausdruds mit dem paſſiven bietet. Das 

ſchließt nicht aus, diejen Unterſchied gelegentlih auch bei andern 

Beitimmungsformen zu berühren und namentlich darauf Hinzu: 

teilen, daß manchmal Beitimmungen, bie fi der Form nad) 

ald Umſtandebezeichnungen darftellen, inhaltlich dasjelbe Ber: 

hältnis ausdrüden, wie es zwiſchen tranfitiven Verben und ihren 

Objekten befteht (werben um, ſich fürdten vor, berrichen über), 

und daß folhe Beitimmungen einit einen bildlichen Sinn Hatten, 

in dem fie wirklich das waren, ald was fie ſprachlich erjcheinen, 

nämlich abverbiale Beſtimmungen des Raumes, wenn auch bei 

ihrer Anwendung im übertragenen Sinne jene urjprüngliche Be 
beutung kaum noch empfunden wird, Dabei wird mancher Schüler 
von ſelbſt aud) auf den Wechſel der Beitimmungsform bei kaum 

merflicher Änderung des Inhaltes aufmerkſam werden bei Zeit: 
wörtern wie herrichen, warten, jpotten und ihren Bufammen- 

feßungen beherrfchen, erwarten, verjpotten. Das würde die finn: 

lihe Anſchauung für jene ſprachliche Ausdrudsform beleben, 

während durch bie Nötigung, beiderlei formen wegen des ſchein— 
bar völlig gleichen Inhalts in den Begriff eines grammatiicen - 

Fahausdrudes zu zwängen, das ohnehin fih mehr und mehr 

abjtumpfende Spradigefühl verduntelt wird. 

Nur bei den adverbialen Nebenjägen, die man allgemein 
treffend »IImftandsfäge« nennt, empfiehlt ſich aus dem von 

Kern (Grundriß $ 119) angegebenen Grunde aud) eine Einteilung 
nach dem Verhältnis ihres Inhalts zu dem des übergeordneten 

Sapes.') 
Schwerlich aber dürfte fid) Bojunga ein Anrecht auf die Danl- 

barfeit der weiblichen Jugend daburd erworben haben, daß er 

ihr in feinem Lehrbuch auch eine Einteilung der fogenannten 

mittelbaren Nebenfäpe nad) ihrem Inhalt bietet, die an ihre 

Denkt: und Gedächtniskraft nicht geringe Anforderungen ftellt. Es 

iſt dies meines Wiſſens der erite Verfuch, Artunterichiede aud 

auf diefem Gebiete aufzufuchen und durch Fachausdrücke zu bes 

zeichnen; und da die Vermutung nahe liegt, dab er Nachfolge 

finden wird, jo empfiehlt es ſich, ihn auf feinen Wert für den 

Unterricht zu prüfen. Bojunga teilt diefe Säge ein in: 
1. änzung®>, 
2. — 3 * 
3. Umſtands beſtimmungsſätze: 

a) der Zeit und Dauer, 
b) des Orts und der Richtung, 
c) der Art und Weije, 
d) des Grundes und Zwedes: 

an) des rundes, 
bb) der Bedingung, 
ve) der Abficht, 
dd) der Einräumung. 

1) Auch bier ſchwankt man noch in den Benennungen der 
Arten. Lohmeyer nennt die erite Art der Umftandsfäpe Modal- 
oder Artläge und teilt fie wieder in folgende Unterarten: 1. Neben- 
umjtandsjäge, 2. —— — 3. Trolgeläpe. Abgeſehen 
von der Unklarheit des Einteilungsgrundes ſcheint e8 mir audı 
verjehlt, daf der von dem Spredenden hervorgehobene Imitand, 
der meiſtens für den Zweck der Mitteilung gerade die Hauptiace 
it, ein Nebenumiftand genannt wird. Much hätte er Finalläpe 
mit daß oder damit nicht »Umftandefäpe des Bewe 
ober des Zwedes und der Abficht« nennen Tollen; denn 
gründe werden in Sägen mit weil angegeben. 
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Als Beiipiele werden u. a. diefe vier angeführt: 
Bu 1. Die Hoffnung, dab nun alles befjer würde. 
Zu 2. Ein Brüderchen, das weit vom Mutterherzen ges 

ftorben war. 

Zu 3, b. Ein Gaflhaus, wohin ich zumeilen fam. 

Zu 3, d, co. Mit dem Segenswunſche, daß Bott ihn ger 

leiten möge. 

Man erfennt, daß für die Unterſcheidung der beiden erften 

Klaſſen die Ergänzungsbedürftigkeit des durch den Nebenſatz bes 

ftimmten Wortes maßgebend war. Zweifellos gehört doch aber aud) 
das vierte Beilpiel zur erſten Klaſſe und das dritte zur zweiten. 

Die Arten kreuzen fidy eben wieder, weil, wie fo häufig in grams 
maliſchen Einteilungen, verfchiedene Einteilungsgründe angewendet 

worben find: 

1. Der Inhalt des Nebenjapes in jeinem Verhältnis zu dem 

Beziehungsworte. 

2. Der Inhalt des Mebenfapes an ſich.!) 

Die Betrachtungen ergeben, daß die frage, wie man Die 

Fachausdrũcke verdeutſchen folle, noch nicht ipruchreif ijt und es 

nicht eher werden kann, als bi8 man darüber Har und einig ge 

worden iſt, was man durd die Verbeutichungen ausdrücken will, 
So warme Anerlfennung Bojungas Berfuch verdient, ein Lehr— 

buch zu Schaffen, das fich den neuejten Fortfchritten der Wiſſen— 

ſchaft anpaft und zugleich nur deutihe Fachausdrücke bietet, fo 

fann ihm doch nicht zugeftanden werden, daß er und diefem Biele 

näher geführt hat. Der rechte Weg dazu würde am leichtejten 

bon den Grundjägen aus gewonnen werden, die Franz fern 

in feinen Schrijten zur Berbefierung der deutſchen Saplchre nieder 

gelegt hat. An dieje empfiehlt auch Wollmann den Lehrern 

den Unterricht in der Saplehre anzulehnen. Der Einwand, dab 

Kerns Saplehre wifjenichaftlih nicht haltbar fei, kann höchitens 
für einzelne Punkte zugegeben werden, deren Berichtigung feines- 
wegs ihren ganzen Aufbau twefentlic verändern würde. Freilich 

unterscheidet fich der Geſichtspunkt, von dem aus er ben 

Satbau betrachtet, mejentlid von dem der neueren willen: 

ſchaftlichen Forſchung. Aber diefer Unterichied ijt in der Ver— 

fchiedenheit der Zwede völlig begründet. Daß fih von dem 

Standpunft feiner Betrachtung neue wiſſenſchaftliche Ergebnifie über 

den Urſprung und die Umwandlung der ſprachlichen Ausdrucks— 
formen gewinnen lafjen, hat Ferm nie behauptet, fondern nur, 

daß er der den Zweden bes Unterrichts alleinangemejjene 

1) Denn daß das Gafthaus und der Segenswunſch jelbjt als 
Umftände zu betrachten feien, die durch die Nebenſähe beftimmt 
werben, fann mit der Bezeichnung » Umftandsbeitimmungsfäße« 
nicht gemeint fein, auch nicht, dab die Nebenfäge Umftandabes 
flimmungen zu ihren Beziehungsmwörtern enthalten; denn 
in dem vierten Beifpiel drüdt der Nebenjag nicht den Grund 
und Zweck des Segenswuniches, in dem dritten nicht den 
Ort des Gaſthauſes aus. Es fann aljo wohl nur gemeint 
fein, daß diefe Nebenſähe, fiir fich ſelbſt betrachtet, Umftände 
ausdrüden. AZutreffend ift aber auch dieſe Auffafiung nicht. Der 
Sag » wohin ich zuweilen fam« drückt ebenjowenig einen Ort aus 
wie ber andere einen Grund oder Zwed. Die Bedeutung von 
were engl die auf die Frage wo? wann? wozu? uſw. 
antworten, können ganze Süße überhaupt nur gewinnen, wenn man 
fie im Verhältnis zu anderen Süßen betrachtet. Bojunga hat 
die Bedeutung des anfnüpfenden Worte® mit der des ganzen 
Tapes verwerhfelt; nur jenes bdrüdt einen Umſtand aus, der 
wejentliche Inhalt des Sapes aber ift ein Zuſtand, der dur | 
jenen nur näher bejtimmt wird. Zuſtände aber drüden, an ſich be— 
trachtet, alle Nebenfäbe aus, und ihre Eintei'ung nach ibrem 
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fei. Zwed des grammatiichen Unterrichts in der Mutterfprache 
lann aud; auf den höheren Schulen nur bie jichere Kenntnis der 

bon der Sprache allmählich ausgebildeten und in ihrem gegen: 

wärtigen Beftanbe vorhandenen regelmäßigen Ausdrucksformen 

fein. Auf diejen Zwed und das Bedürfnis der Gebildeten, ſich 

über grammatifche Dinge raſch und leicht zu verfländigen, fünnen 

felbftverftändfich auc die Verdeutſchungsbeſtrebungen nur gerichtet 

fein, nicht auf die mit jebem Fortichritt fi wandelnde wilfen- 

ſchaftliche Fachſprache.) Mag man mın dem beipflichten oder 

nicht, jedenfalls jchlieht die Löſung unfrer Frage die heilſame 

Nötigung einer vorherigen Klarftellung der in den zu verdeutichen» 
ben Ausbrüden enthaltenen Begriffe in fi, über deren unflare 

Auffafjung die bisher gebrauchten Fremdwörter fo bequem bins 

weghalfen?), und wenn der Allg. D. Spr. die Aufgabe, die er 
ſich geftellt hat, mit Belonnenheit und Gründlichfeit durchführt, 
fo wird der Segen davon vielleicht micht bloß eime fprachliche 

Reinigung dieſes ſich feinen Beftrebungen fo hartnäckig verjchlie» 

benden Gebietes jein, fondern auch eine Vereinfachung und Ber: 

minderung des Lehrftoffes, der für das jugendliche Gemüt fo 
wenig Anziehendes hat und fo vielen bie Erinnerung an ihre 
Schuljahre trübt. 

Halenfee b. Berlin. Konrad Rudolph. 

Selbiitätiger Sabrtarten- Automat. 

Das Beſtreben, die gelehrten Fremdwörter dem Volle ver- 

ftändlich zu machen, ift höchſt lobenswert, namentlich wenn es 

fih um öffentliche Auffchriften handelt, die jedermann lefen und 

beherzigen fol. Man darf es aber nicht fo machen, wie ein wohl- 

meinender Verdeutfher auf dem Hauptbahnhof einer größeren 

deutſchen Stadt. Dort wurden vor kurzem einige der befannten 

Käften zur Entnahme von Fahrtarten aufgeſtellt mit der vorn an— 

gebrachten Anichrift: Kahrfarten- Automat. Auf der Schmal: 

feite aber lieſt man in fchräg geitellter Schrift mit leuchtenden 

gelben Buchftaben: Selbittätiger Fahrkarten: Automat. 

Der Berfaffer diefer Inſchrift Hatte offenbar den guten Willen, 

das Fremdwort Automat verftändlich zu machen; aber dabei ift 

ihm eine »Spracdhdummmheite untergelaufen. Was heißt Automat? 

Das Wort ſtammt aus dem Griechiſchen und bedeutet: fich jelbft 

bewegend,. von ſelbſt geſchehend, felbittätig. Automaten nannte 

man zuerft die fünftlich verfertigten Menſchen- und Tiergeftalten, 

die durch ein Triebwerk in Bewegung gejept werden, ſich aljo 

icheinbar jelbit bewegen. Jehzt bat man diefen Ausdrud über: 

tragen auf die Vorrichtungen zum felbjttätigen Berfauf von allerlei 

Gegenſtänden. Hätte der Berfafjer jelbjttätiger Fabrlarten= 

Berkauf geichrieben, jo hätte er eine leicht verftändliche, ſprach— 

1) Bergl. Wunderlih a.a. ©. I ©. XIIIf. 
2) Vielleicht wird der Berfaffer der Grammatica militans, 

der die » Tendenzen des Deutſchen Spradwereind« gerade auf 
diefem Gebiete jo abfällig beurteilt, etwas milder geftimmt, wenn 
er auc) einmal diefen Nupen der Sache in Erwägung zieht Er 
erflärt es für eine Unehrlichkeit, durch Einjepung deutſcher 
Namen fo zu tun, als hätten wir das alles jelber gemacht, was 
die Alten durch tlefes Nachdenlen gefchaffen und uns als geiftiges 
Erbe binterlaffen haben. Wir aber wollen gerade erjt durch die 
Verdeutihung zu voiler innerlicher Aneignung und ſomit zum 
wahren Beſiß des Ererbten gelangen. Zeigt ſich unfere Sprache 
zu arın dazu, jo nehmen mir zur Dedung ihrer Blößen auch 
fremdes Sptachgut dankbar an; nur ald Bug und Flitter ver: 
fhmähen wir e8 ganz; und antworten auf den Vorwurf unehr- 
licher » Tendenzen« mit den Worten des Trollus: » Wenn mandıer 
ſchlau ſchn Mupferblech vergoldet, trag ich es ſchlicht und ehrlich 

Inhalt wäre unüberjehbar und für die Saplehre völlig überflüffig. | ungejhmüdt«. 
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richtige Verdeutſchung des Fremdworts gegeben. Eo aber läht | 
er den Hauptbegriff, den Verkauf, weg und drüdt dafür die Selbit- 
tätigfeit zweimal aus, erft in deuticher, dann in griechiicher Sprache. 

Es iſt genau fo, als wenn man fagen wollte: felbftgeichriebenes 

Autograph (Selbftichrift), Telbitherrlicher Autokrat (Selbſtherrſcher), 

ſelbſtändige Autonomie (Selbſtändigkeit), ſelbſtgeſchriebene Auto- 

biographie, ureingeborener Autochthone ufw. Der ſelbſttätige 

Automat iſt ein neues Seitenſtück zu den befannten fehlerhaften 

Doppelfegungen wie: vofafer Geſang, numeriſche Anzahl, möge 
liche Eventualität, gröhere Majorität, jährliche Annuitäten, defen- 

five Verteidigung, treibendes Ngens, ganze Totalität. H. D. 

»Affärei« 

Diefes ſchöne Wort erinnert mid, immer an das beimatlic) 

tbüringiiche »Gemährer, auf das es ſich ja aud gut reimt. 
»Mähren« heißt in etwas berumrühren; in übertragenem Sinne 
bedeutet es langfam und breit reden, erzählen.) Welche Bes 

ziehung bejteht denn aber zwiſchen dieſen beutichen Wörtern und 

dem in der Überjchrift genannten franzöfifchen? fo wird der Leſer 

etwas verwundert fragen, denn der Rein allein tuts doch mich. 

Nun, ſeit Dreyfus mit jeiner Leidensgefchichte die Zeitungswelt 

eine Weile in Atem hielt, ift das Wort Affäre zu einem Fach— 

ausdruck der Tagespreffe geworden — natürlich nur der deutichen. 

Jeder Mord oder Totſchlag, jede große Schandtat oder Dumm: 

heit, jeder Banllrach u. dergl. mehr ijt jet eine »Aifires. Zur 
näheren Bezeichnung dient meiſt noc ein Name, der ganz nad) 

franzöſiſchem Vorbilde der »MAffäre« angehängt wird, z.B. Affäre 
Sternberg, Affäre Diſſelhoff, Affäre Gandwindt und fo weiter 

in endlos langer und langweiliger Reihe. Alles, was Aufſehen 

erregt, was ſich in breiter Darjtellung durch die Zeitungen jchleppt, 

ift jet nicht mehr eine Geſchichte, ein Ereignis, ein Vorlommnis, 

ein Fall, Streitfall, Unfall oder Unglüd ufw., lurzum nicht mehr 

etwas far Bejtimmtes, fondern eine verſchwommene, eintünige 

Affäre«. Iſt der Vorgang geheimnisvoll, der Fall nicht auf— 

geflärt, das Ereignis merkwürdig, jonderbar, rätjelhaft ober 

dumfel ufw., dann iſt die Affäre »miyfleriöse. So verarmt unjere 

Sprache durch die gedankenlofe Einführung immer neuer Fremd— 

wörter, die nad) der Meinung mancher Fremdwortfreunde eine 

Bereicherung des Sprachſchatzes daritellen jollen. Wenn irgendwo 
im Auslande irgendwas von fich reden macht, gleich ift ein deutſcher 

Zeitungsmann bereit, ſich einen Brocken oder mehrere von der 

jremden Sprache anzueiguen. Eine Zeitlang schien es, al& follte 

uns der Drenfusbandel auch gar noch den »Napporteur« befcheren. 

So wurde nämlich in der deutichen Tagespreſſe eine Perſönlichleit 

genannt, die bei dem Striegägerichte eine Hauptrolle jpielte. Man 

mußte offenbar nicht, was das für ein Wefen war, und überlich 

es den Lejern, ſich felbit einen Vers darauf zu machen. 

Lolallolorit⸗, d.h. einen (trügeriihen) Schein von Genauigkeit. 

Ich Nörgler aber lann mir nicht Helfen: jedes ſolches Herumrühren 

in einer haſtig aufgeihnappten und oft nur halb verbaut wieder- 

gegebenen Affäre erinnert mid) nun einmal an das thüringiiche 

Gemahre. 8. 

1} Sanders: mähren — miſchend, knetend rühren oder in 
etwas herumwühlen. Fuchs: miſchend umrühren, fajeln; Mährte 

— gemifchte Speiſe (Flüſſiges mit Broden); übertr. Gerede. 
Duden: Mährte — Miſchmaſch. [Bor allem aber Grimms 
Wib. 8, 1468 unter mähren und Mährte. Schriftleitung-] 
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war bequem und gab außerdem der Darjtellung ein gewiſſes 

Rleine Mitteilungen. 
— In einem Erlaß der Kolonialabteilung des Auswärtigen 

Amts an das Gouvernement von Deutich- Oftafrifa werben bes 

ftimmte Wünſche dei Kaiſers mit Bezug anf die Schreibweije im 
amtlichen Berichten in folgender Form zur Kenntnis gebracht: 

»Seine Mojeftät der Kaiſer und König haben anläklich eines 

Spezialfalles zu befehlen gerubt, daf die Berichterftatter fich einer 

furzen und Haren Schreibweife befleißigen jollen. Seine Majejtät 

winfchen insbeſondere lange jhleppende Säpe und Einſchachtelungen 

ſowie das Stellen des Zeitwortes an das Ende bed Sapes ver: 
mieden zu jehen.e (Aus der Wonatöfchrift für Deutſche Beamte 

vom 16. Wpril ©. 124). 

— Auf die in voriger Nummer Ep. 178 gemeldete Ber: 

fügung bes Chefs der Marineftation der Nordſee ift bald ein 

nicht minder rühmlicher Erfah dei Neihsmarimeamts gefolgt, der 
eine gründliche WBefeitigung der entbehrlichen Fremd— 

wörter in ber Marine herbeiführen wird. Der Staatsſekretär 

Bizeadmiral v. Tirpig geht in diefem Schriftitüde von ber all: 

gemeinen Bewegung gegen die Fremdwörterei aus und gibt, um 

eine Grundlage zu erhalten, die ald Richtſchnur dienen Tann, 
allen Marinebehörden auf, eine Lijte der im Schriftgebrauche ber 

Marine üblichen Fremdwörter zu fammeln, für die ungelünftelte 

beutiche Wörter desjelben Sinnes vorhanden find. Dieſe Liften 
follen bid zum 15. September an das Neichdmarineamt einge 

fandt, und dann unter Zuziehung von Fachgelehrten ein maß— 

gebendes Verzeichnis herausgegeben werden. Die vorhandenen 
Vordrude müſſen natürlid; aufgebraucht werden. 

— Gegen unnübe Fremdwörter. In der Beitichrift f. hod- 
deutihe Mundarten III (1902) S. 156 Ichreibt H. Weber (Eid 
ſtätt) in der Belprehung einer Abhandlung über die Laute 

einer Dorfmundart: »Eines zweiten möchte ich gedenfen, der Ber: 

wendung einer Unmenge von Fremdwörtern bei Werten über 

Laut- umd Spradlehre, wodurch ein ichauderhaftes Miſchmaſch- 

deutich entjtebt. Wenn man auch mande nicht entbehren kann, 

jo fönnte man doch einen quten Teil vermeiden. Warum follte 

man nicht Sippen-, Zahn-, Yungenfpigen-, Zahn- und Neibe 

laute fchreiben und fprechen? Unwilllürlich gerät man bei Ber: 
wendung jo vieler Fremdwörter in Bildung neuer, ohne daß 

man ſich deſſen bewuht wird. Wozu dienen noch unfere Heinen 

Vorwörter: vor, nach, zwijchen, wenn man dafür ante, post, 

inter gebraucht, alfo antevofafiich, antefonfonantifch, intervokaliſch 

(Pautih S. 32, 35), inter: poftsfupradental (Sievers) u. a.? 

Kann man Wörter wie hiſtoriſch, epithetiih, Kontraktion, Konta- 

mination, Synlope uſw. nicht durch qut Hingende deutiche Wörter 

erſetzen? Es wäre dringend zu wlnjchen, daß man von einer 

folhen Berirrung zurüdfime und fprachliche Arbeiten auch in 

einem verdaulicen Deutich jchriebe. Möchten die hervorragen: 

den Germaniiten hierin einen nahahmenswerten Anfang macen!« 
Diejem Wunſche künnen wir uns nur anſchließen. P. 

— Auf dem am 17. Mat 1902 in Köſen abgehaltenen Ab⸗ 

geordnetentage des Verbandes alter Korpsitudenten (vergl. Zeit 
ſchrift 1902, Nr. 7/8 Sp. 214) war u. a. Gegenitand ber Tages: 

ordnung der Antrag des Bezirksverbandes in Ratlbor: Der Ver: 

band wolle beichliehen, bei den einzelnen Korps dahin zu wirken, 
daf die Bezeichnung »Wenonce« für die Studierenden der erjten 

Semejter bezw. für die noch nicht in das innere Korps aufr 

genommenen Aktiven wegfalle und durch die Bezeichnung » Fudht« 
ericpt werde. Der Antrag wurde, tie jet in bem Jabresberichte 

des Geſamtausſchuſſes des Verbandes mitgeteilt ift, zumächit ab- 

gelehnt, dann aber im Laufe ber Verhandlung bei wiederholter 
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Abjtimmung angenommen. Erfreulich) ift es auch, in diefem Berichte 
©. 48 den aniceinend aus der Feder des Vorfigenden Hans 
v. Hopfen geflojienen Sat lejen zu fünnen: »die deurfhen Füchſe 

werden immer jeltener mit dem erllärung&bedürftigen Fremdwort 
Renonce gerufen«. — Könnte nicht endlich aud einmal mit dem 
Fremdwort »Semefter« aufgeräumt werden? ef. 

— In Zürich und Bern find die altherlömmlichen lateiniſchen 
SImmatritulationsurfunden abgeichaftt worden. In Zürich wird 
noch »im Namen des Yüricheriichen Volles und feiner hoben 

Negierung« immatrifulieıt, in Bern dagegen ganz einfad in das 
Verzeichnis der Studierenden eingetragen, in beiden ſcheint bie 
»Hochſchule · der amiliche Ausdruck zu fein. 

— Die Verwaltung bes bayriſchen Staatöbades Steben im 

vranfenwalde ladet feit dem Frühjahr 1902 die Kurgäfte nicht 

mehr zur »Röunione, jondern zu einem »Tänzchen« em. Dieje 
Bezeichnung entipricht bier am beften der Art der gefelligen Zus 

ſammenlunft, die mit Rüdficht auf die Kur lediglich in einem von 

8 bis 10 Uhr währenden Tänzchen befteht. Klingt da micht 

»Tänzchene netter, gemütlicher und einladender als das hod): 

trabende Röunion? Möchte diefes leider feltene gute Beiſplel bei 

den zahllojen Sonmerſriſchen und Bädern Nahahmung finden! B 

— Soll und Haben. Bon einer großen Geſchäftsbücherfabril 
in Norddeutichland wird uns in Antnüpfung an das neue Preis: 

auöjchreiben des Spiacvrreind über die Handelsſprache mitgeteilt, 

daß fir diefen Gewerbözweig die Mainlinie ihre trennende Bes 
deutung traurigen Andentend noch nicht verloren habe. Denn 
während füdlid von ihr jämtlihe Kaſſen- und Hauptbücher nur 

mit »Soll und Haben« gebraudt werden, jei es den Bejdäfts- 

bücdherfabrifanten troß wiederholten Bemühens noch nicht gelungen, 

in Norddeutichland das Debet und Credit (Debt und Credt) 

ganz zu verdrängen. Das wünſcht man in diefen Streifen bes 
greifficherweife auch aus äußeren Gründen dringend, und jeder 

gebildete Kaufmann, der die Wichtigkeit einer reinen deutſchen 

Landesſprache zu würdigen imftande ift, möge an feinem Teile 

diefe Bemühung fördern. Hat doch das deutſche Soll und Haben 
einen ganz beionderen Klang, feitdem G. Freytag fein Ehrenbuch 

ftolzer und rechtlicher deutſcher Kaufmannſchaft danach benannt bat. 

— Nach Zeitungsberichten ift bei dem Prunkmahl, das nad) 
dem Einzuge ded Großherzoglihen Raares in Weimar am 6. Juni | 

ftattfand, eine ganz franzöfiihe Tiſchlarte aufgelegt worden, wie 
im Januar ſchon bei der Anweſenheit des Großherzogs in Greiz. 

(Bol. Märznummer Sp. 755.) Am Hofe von Medlenburg: 

Schwerin hatte Herzog Johann Albrecht während jeiner vierjährigen 

Regentſchaft die deutſche Sprache auf der Speifelarte zu ihrem 

Rechte gebradht. Aber wie die Tägl. Rundſchau (Mr. 188 vom 

23. April d. 3.) meldete, ift unter dem jungen Großherzog die 
franzöfijche wieder eingeführt worden. 

— Auffällig ſchlechtes Deutſch keiſtet ſich die General: 
direftion der föniglihen mufilalijhen Kapelle und 

der Hoftheater zu Dresden in einer öffentlichen Belannt- 

madhung der Bedingungen, unter denen jie Stammfige >zur 
Ausgabe gelangen läht« (!): 

Im I Rang 2 Plätze A je 7.4 (pro Vorftellung 14.4) 11204 
Im II Rang 2 Plätze à je 4,50 .4 (pro Borftellung 9.4) 720 .M 

Im III. Rang Seitenlogen 2 er a " 3.4 (pro Bor- 
ftelung 6 .#) 00. 480.4 

Im IV. Rang 1 Baltonplap A 3A — Borftelung . 240.4 

Und jo wiederholt ſich die ü-erei und pro-erei noch 6 Mal. 

Vielleicht lieft man jpäter in diefen Bekanntmachungen auch ben 

dritten eblen Bruder per traulid im Verein mit A und pro. 
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Unerhört aber iſt à je. Dem Berfertiger des obigen »Deutich« 
jcheint die Bedeutung des deutichen Wortes >je« ganz abhanden 

gelommen zu fein. Diefes A je« ift ein offenbarer Unfinn, nicht 

weniger gänzlih unnüg das a mac dem Zahlwort 1: »1 Balfon- 

plap A 3.4«. Aber — einer macht's dem anderen gebantenlos 
nad — ohne Sinn und Berftand. Den jchmwierigen Sinn ber 
angeführten Bedingungen würde wohl jedermann z. B. in fols 

gender Faſſung verftehen: 
Im 1. Rang 2 Pläpe 14.4 (für Plak und Borftellung 7.4) 1120 

Im IV. Rang 1 Baltonplag 3.4 (eine Vorjtellung) 240 

Auch font ift die Sprache jener Belanntmachung vom Mufier: 

haften weit entfernt. Eine fo vornehme Kunſt- und Bildungs: 

anitalt jollte ſich wahrlich nicht zu ſolchem abſcheulichen Käſe— 

büdchen- und Wurfiblattdeurich herabwürdigen laſſen. B. 

— Beſonders durch die verdienjtvollen Schriften des Bonner 

Profeffors Zorn über die Bedeutung der dentſchen Sprache als 
Staatäfpradje (1901 Nr. 11 &p.326) iſt die allgemeine Aufmertſam⸗ 
fit auf den Widerjtreit gerichtet worden, der zwiſchen der preußifchen 

Verwaltung und dem preußiſchen Oberverwaltungsgericht über die 
Auläffigkeit der polniſchen Sprache In öffentlihen Berfammlungen 

feit langer Zeit befteht. Denn während die Verwaltungsbehörden 

unter Berufung auf das geſehliche Überwacjungsrecht den Gebtauch 

des Polniſchen anfangs im Often und fpäter auch in den polenreichen 
Arbeiterjtrichen Weftfalens unterfagten, hat da8 Obemwerwaltungs- 

gericht dreimal in den Jahren 1876, 1889 und 1897 überein⸗ 

jtimmend dahin enticieden, daß dieſe Beichränfung des Ber: 

ſammlungsrechts nicht mit dem Vereinögejfege vom 11. März 1850 

vereinbar ſei. Aber es war wirkungslos. Öffentlich im Neichttage 

iprad) der Minijter bes Innen die Erwartung aus, das DOberver- 

waltungsgericht werde vielleicht, wenn es fid) noch einmal damit 

zu befafjen gezwungen würde, zu einer anderen Entjcheidung 

gelangen, aljo das Berbot frembdiprachiger Verfammlungen gut: 
beißen, und die Schriften Profeſſor Zorns haben wahrſcheinlich 

vielen anderen Seuten die gleiche Hoffnung erwedt (vgl. aud 

Nr. 1 Sp. 10). Aber fie ift zerfallen. Denn am 29. Mai hat num 
das Dberverwaltungsgericht zum vierten Male infolge neuerer 

Streitfälle in Herne in Weftfalen ganz im Sinne feiner früheren 

Nechtejprüche entichieden. Ten Nichtjuriſten wenigftens beichleicht 

dabei gewih ein Mihgefühl, wenn er bedenkt, wieviel Scharffinn 

und Gelchriamfeit da wieder und wieder aufgewendet fein mag 
die Trägerin ſtaats— 

gefährlicher Bejtrebungen, zu ſchühen. Hat ein fo hoher deut— 

ſcher Gerichtähof wohl ſchon einmal die danfbarere Aufgabe ge: 

habt, mit gleicher Fähigkeit das Recht der eigenen Mutter 

ſprache zu verteidigen ? 

— Rom Madıtbereidh der deutichen Sprache. Die Oberleitung 
des Schulmwejens in Neuyork, der Board of Education, bat am 

18. Mai auf Antrag jeines Mitgliedes Marmwell einen neuen 

Lehrplan beſchloſſen, nach dem der deutſche Unterricht auf das 

legte Schuljahr eingeichränft wird, während ihm bisher bie leften 

dritthalb Jahre zugemwiejen waren. Deutſch-amerilaniſche Blätter 

find darliber äuferft erregt und zwar aus zwei Gründen, wie es 

nach der Neuporker Staatäzeitung ſchelnt. Man fieht nämlich in 

dem Beſchluſſe mur den erjten Schritt zu der beabſichtigten völligen 
Abſchaffung des deutichen Unterrichts und erklärt das Vorgehen 

der Behörde für eine böswillige Überrumpelung. In der Tat 
hat ſelbſt ein amerilaniſches Mitglied der Berfammlung es vors 

wurfsvoll ausgeſprochen, daß er von den einſchneidenden Vers 

änderungen des Lehrpland gar nichts geahnt habe und davon jehr 

unangenehm berührt worden fei. Nicht weniger als 320 Ber: 

einigungen, darunter vier Univerfitätsfafultäten, waren um Bei— 
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behaltung oder Erweiterung des beutichen Sprachunterrichts 
vorftellig geworden. Gewiß alfo ijt mit dem Beſchluß bes 
Neuyorfer Sculrated das legte Wort im dieſer Angelegenheit 

noch nicht geſprochen, und der beginnende Streit fann für bie 

Läuterung und Erjiartung des Deutichgefühls unjerer Landeleute 
in Amerila jeher wirtſam fein. 

— Aus der Schweiz. Im November v. 3. (1002 Sp. 317f.) 
brachten wir an dieſer Stelle eine Mitteilung über die Benennung 
deuticher Stationen an der Spradgrenze im »Bürkli« und im 

»Conducteure, den beiden größten ſchweizer Kursbüchern. Mit 

Bezug darauf gebt uns nun ein Bericht zu über weitere erfreu« 
liche Änderungen, die der Sommerfahrpfan enthält. Er lautet: 

Das deuiſche Städtchen Murten, bisher jtetd nur Morat genannt, 

ift nun im »Bürflie wenigftens mit Morat (Murten), im ⸗Con⸗ 
ducteure aber in richtiger Weife mit Murten (Morat) bezeichnet. 

Nur bei der Strede Lyn — Payerne — Laufanne hat der »Eonduc= 
teur« ausſchließlich Morat beibehalten, augenſcheinlich aus Vers 

ſehen. Auch in andern Bunften bat der »Conducteur«e den 

»Bürkli« Üüberflügelt. So gibt er den Fahrplan für Biel— Leus 
bringen an, der »Bürklie aber für Biel—Evilard. Leubringen 
(fig. Evilard) iſt ein Heiner Bergort an der Sprachgrenze mit 
vorwiegend deuticher Bevölferung und Verlehrsſprache, aber fran⸗ 

zöſiſcher Schule. Ebenſo wendet der »Gonducteur« für die Schiffs 
fahıt auf dem Bieler See den deutfchen Wortlaut an, der » Bürklie 

hingegen teilwelfe nur ben franzöfiihen. Da der Sciffäverfehr 

zwiſchen dem doppeljpradyigen Neuveville (Meuenftadt) und dem 

beutjchen Erlach jtattfindei, jo wäre hier wohl der beutjch: jrans 

zöſiſche Wortlaut am Plage. Im »Birklie find ferner für die 

deutſchen Stationen Twann und Ligerz die franzöſiſchen Orts- 

bezeichnungen Douanne und Glöresse vorans, ſtatt nachgeſtellt. 

Für die Bahn Biip— Zermatt wendet hingegen der »Condue— 

teure den franzöſiſchen Wortlaut an, der »Bürfli«e aber mit 

Recht den deutjchsfranzöfiichen, wenigſtens ſoweit es die Sta- 
tionen betrifit. Die beigefügten Erklärungen lauten aber fran— 

zöſiſch. Diefer Mißſſand rührt wohl davon her, daß die Linie 
— wenn wir nicht irren — einer franzöfiihen Geſellſchaft anges 

hört, die franzöſiſche Verwaltungsſprache führt und nur franzöſiſche 

Fahrpläne herausgibt, obwohl diejes pradhtvolle Bähnchen ein 

lerndeutſches Tal durchſährt und auch von der Menge Fremder, 

die hinfommen, mindeftend die Hälfte den Deutichiprechenden 

angehört. Aus demjelben Grunde hat aum die neue Bahn Frei— 

burg — Murten — Ins nur franzöfiihe Wagenauficriften und fran- 
zöjtiche Fahıpläne. Die Linie heit alfo Fribourg — Morat — Anet, 

tropdem Freiburg zum Teil, Murten fait ganz umd Ins ganz 

deutich find. Der »Conducteur« Hat es nun allerdings gewagt, 
auch hier Morat al3 Murten (Morat) zu bezeichnen, vor Ins 
(Anet) iſt er aber zurüdgejchredt und hat Anet (Ins) gejept. 

Der »Bürklie Lennt überhaupt nur die Linie Fribourg — Morat 

(Murten; — Anet. — Die Züge von Bern und Biel nad dem 

Beljchland fahren ſowohl laut »Bürkli« als auch nad »Condue— 

teure von Berne und Bienne ab, fie ehren auch wieder nad) 

Berne und Bienne zurüd. Meifen aber die Weljchen nur nad 

Berne und Bienne, jo möchten die Deutfchen ſich auch nur nach 

Freiburg, Reuenburg und Genf begeben. Doch diefe Städte jucht 

man in beiden Fahrbüchern vergebens. Hier beiteht alfo eine 

Lüde, die man wohl am beften jo ausfüllen würde, daß man 

Biel (Bienne), Neuchätel (Meuenburg), Gensve (Genf) jchreibt. 

Das deuiſche Bern ift für den Welichen und das franzöfiiche 

Fribourg für den Deutjchen ja ohnehin jo leicht verjtändlich, daß 

es faum einer zweiiprachigen Bezeichnung bedarf. Für die grüßeren 

franzöfiichen Orte St. Imier und Tavannes, wo jehr viele Deutjche 
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wohnen, müßten bie deutihen Namen St. Immer und Dadye- 
felden in Klammer beigefügt werden, ba fie im beutichen Verkehr 

gang und gäbe find. Die Züricher freilich wenden meiflen® bie 

wahricheinlich in der Schule eingeübten frangöfiichen Benenuungen 

an. Dafür gibt es auch höchſt jelten einen, der Delömont richtig 
ausſpricht. Sie reben fait alle von einem Dellemont, das nir= 

gends bejteht. ÜHnliches ließe fi) von Vevey (deutih Bivis) 

und andern frangöfiihen Städten jagen. Für die befannten Doppel: 
ſprachigen Orte Moutier und Delömont, ebenjo jür Porrentruy 

haben nunmehr beide Reifebücher die deutichen Bezeichnungen 

Münfter, Delsberg und Pruntrut in Klammer beigefügt, und 

das ijt jehr zu begrüßen. 
Bir ſehen alfo, daß bie Verleger beider SKuräbiicher in 

lobensiwerter Weiſe ernfihaft beftrebt find, auch den deutſchſprachigen 
Einheimifchen und Fremden entgegenzufonmen. Was noch nicht 
geſchehen ift, fann noch nadgeyolt werden. Cie werden es 

übrigens zu igrem eigenen Vorteil tun. Und die Gerechtigkeit 
erfordert «8, dab in unferm mehrijpradigen Land jeder Ort in 
erfter Linie in der Sprache feiner Bewohner benannt werde. 

Dieje feftzuftellen ift ja bei uns, wo die Sprachgrenze ziemlich 
ſcharf gezogen ift und Spradinfeln nicht vorkommen, eine leichte 

Sadıe. 
Daß die deutſchen Stationen an der Spradgrenze überhaupt 

je ausſchließlich franzöſiſch oder franzöſiſch in erſter Linie bes 

zeichnet worden find, rührt einzig und allein von der franzöfiichen 
Gejellichaft der Jura-Simplon= Bahn her, oie alles frangöfifieren 
wollte. Dieje Bahn ift aber nun für den 1. Maid. I. in lepter 

Stunde noch an die Eidgenofjenichaft übergegangen. Nachdem dieje 

fid) die Sache einmal ruhig angefehen, wird fie auch da Ordnung 

ſchaffen, wo die franzöfiiche Leitung des erften Kreijes der Bundes: 

bahnen (Lauſanne) e8 noch für unnüg erachtet hat. Es jcheint wirt: 

lih, daß unſere welfchen Bundesbeamten in Laufanne, benen 

mehrere größere deutjche Gebiete unterjtellt find, glauben, fie 
müßten die Fahrpläne für ihre eigene Bequemlichkeit aufftellen, 

nicht aber für die Landesbewohner und jremden Reiſenden, die 

in den deutſchen Gegenden denn doch noch deutſch und nicht jran- 

zöſiſch leſen möchten. 

— In den deutſchen Gemeinden des Kaplandes lebt ein guter 
Gelſt und Anhänglichkeit an die Mutterſprache. Darfür bringt 

das ſchon öfter von uns genannte Südafrikaniſche Gemeindeblatt 

ein neued Zeugnis in einer Aniprache, die der Kapftädter Paſtor 

G. W. Wagener bei der Einweihung des Kirchturms und der 

Soden an die Dreifaltigleitsgemeinde in Worcefter am 
18, Februar d. J. gerichtet hat. Die Stelle lautet: 

» Diefer Turm bier ift nicht nur ein Kirchturm, wie andere, 

deren es aud) in dieſem Yande gibt, jondern er ijt ein deutſcher 

Turm, und feine Stimme ift die Stimme eine® deutſchen 

Wächter, und jeine Worte find nicht fremd, fondern fie tragen 

dad Gewand unjrer teuren heiligen Mutterſprache. Darauf 

deutet ſchon der Bericht bin, der meulih im Gemeindeblatie 

fiber eure Gemeinde erichien. Da beißt e8: „Der von einem 

deutichen Baumeiſter geplante und von deutſchen Händen ge 

leitete Bau verfpricht ein beredtes Zeugnis für deutſche Tüchtig- 
feit und für die Opferwilligkeit der Gemeinde abzulegen.‘ Siehe 

hierauf legen wir jept den Finger und wollen den Herrn preifen, 
daß er Gnade zu diefem Werke gegeben hat. Ihr Männer 

und frauen, ihr Alten und ihr Jungen diefer Gemeinde, horchet 

auf dieje Klänge eurer Gloden, fie reden deutich und mahnen 
euch jedesmal, wenn fie ihren Mund auftun: ‚Haltet, was ihr 

habt, daß niemand eure Krone nehme. Zu diefem ‘was ihr 

habt‘ gehört euer Glaube, euer Belenntnis, aber aud eure 
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Sprache und euer Bolldtum,. Denlet doch nicht, daß e# einerlei 

fei, zu welchem Volke wir gehören, welche Sprache wir fprechen, 
— nein, nein, auch die äußere Zugebörigfelt zu einem Wolfe, 

auch die Spradhe der Eltern find hohe, hehre Güter, die wir 

nicht undantbar und pflichtvergefjen preisgeben dürfen. Haltet, 

was ihr habt. Euer Turm ift ein deutſcher Turm, feine Sprache 
ijt eine deutſche Sprache, feine Glocken find durch deutiche Meifter- 

hand und aus deutſchem Erz gegofien im alten lieben Waters 
lande. — Bolfägenofien, fafjet das zu Herzen und lernet davon. 

Bollt ihr euer Vaterland verachten, eurer Mutter den Rüden 

zufehren, die Sprache der Reformation verlernen und vergeſſen 
und dazu beitragen, daß unfre beutichen evangelifch=Tutherifchen 

Gemeinden hier fterben und der Vernichtung anheimfallen? 
Das verhüte Gott! D Takt euch mahnen durch diejer Gloden 

Stimme: Haltet feit, haltet aus, haltet feit die Treue! Bleibt 

treu eurem Gott und Heiland, treu eurer Gemeinde, treu eurer 

Sprache und eurem Volfstum!« 
— In einem Aufjape: Die deutfhe Sprahe in Deutſch— 

Eamoa entwirft W. von Bülow ein recht ungünftiged Bild 
der dortigen Schulverhältnifiee Die deutihe Schule, von ber 

Kolonialgefelihaft und dem Sculverein unterſtützt, kann neben 

einer Anzahl Privatihulen nicht auflommen, und dieſe find 

undeutich, teils nur der Gejinnung nad, größtenteil® aber 

auch der Abfunft nah, nämlich bei den evangeliihen Milfionen 

englifher Zunge. Die Einzelheiten und die Vorſchläge W. von 
Bülows, wie das Mei für einen erfolgreicheren deutſchen 
Unterricht ber Eingewanberten und auch der Eingeborenen forgen 

follte, gehen uns Bier niht® an. Mber die Samoaniſche 

Beitung, die den Aufſatz aus den Beiträgen zur Kolonialpolitit 
und Kolonialwirtihaft übernommen Hatte, brachte bald darauf 
am 9. Mai d. %. eine merkwürdige Entgegnung, deren Berfafjer 
W. H., ein Mitglied der Londoner Miſſion, offenbar vor ggllem 
das Bedürfnis gehabt hat, den Eltern feiner deutihen Schüler 

zu beweijen, daß er deutſch kann. Es ift freilih danach; »jene 

genügend beichäftigten Lehrer fünnen nicht das Mefultat einer 
fpontantöfen Produktion jeine: ijt fo ein bertrauenermwedenbes 
Mufterbeifpiel. Noch mehr aber jprict die gereizte Heſtigkelt 

feiner Erwiderung dafür, daß die deutſchen Klagen beredtigt 
und wohl aud die Vorſchläge von Mafregeln nicht jo übel fein 
mögen, infolge deren, wie ®. von Bülow hofft, die englijchen 
Miſſionsgeſellſchaften jich bald auf die Strümpfe madjen würden. 

Beihämend aber für die Deutſchen und ihre nationale Un- 

empfindlichfeit ift der überlegene Hohn, mit dem der englijche 

Miffionar, dem das Nationalbewuhtjein für feine Perſon felbits 

verftändlih ift, Über ben geringen Beſuch ber deutſchen Schule 

(mit nur 45 Schülern von Intgefamt 240 nad) feiner Beredinung) 

fpotten fann. Sicher müßten ſich doch mehr als 45 Kinder deutjcher 
Eltern in Samoa finden; man fühle ſich verfucht zu glauben, 
daß die Deutſchen jelbjt nicht allzu eifrig in ber Verbreitung 
deutichnatlonaler Gefinnung ſeien! So meint er, und hat er wohl 
ganz unrecht? 

— Ein techniſches Wörterbuch in den drei Sprachen Deutſch, 
Englifh und Franzöfifch wird der Verein Deutfher Ingenieure 
herausgeben. Das große Unternehmen baut ſich auf breitefter 

Grundlage auf und wird nicht nur vom zahlreichen Einzelmit- 
arbeitern, jondern auch von vielen technijchen Vereinen des In— 

landes und bes Auslandes unterftüßt. Die vom Verein Deuticher 
Ingenieure zur Bearbeitung des Wörterbuches eingefepte Geſchäfts⸗ 
ftelle hat unter der Leitung von Dr. Hubert Janſen durch Aus— 
ziehen der vorhandenen Wörterbücher (wie Sachs-Villatie, Muret: 

Sanders, Zolhaufen u. a.), beſonders aber durch Berarbeitung 
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von Tauſenden ein- und mehripradjiger Geſchäftsverzeichniſſe und 

Preisliſten ſowie von Lehr- und Handbüchern, Lagerverzeich 

niſſen, Stüdliften, Zolltarifen uſp. bis Mai 1903 ſchon einen 

Beſtand von mehr als einer Million Wortzetteln gewonnen. Sie 
rechnet in den nächſten zwei Jahren auf noch einige Hundert: 

tauſende, die ſich aus den Mitarbeiterbeiträgen ergeben werden. 
Zur Niederſchrift dieſer Beiträge hat der Verein Deutſcher Ingenieure 

den Wörterbuchmitarbeitern beſondere handliche Merkheite (jedes 
mit drei Abe-Eingängen) zugeſandt; dieſe ſollen im Laufe 

des Jahres 1904 von der Leitung des Wörterbuches einberufen 

werden. Bis dahin haben afle, die an dem Wörterbuche mit- 

arbeiten wollen, noch Zeit und Gelegenheit, fi zum Nupen ihrer 
Fächer zu beteiligen. ZTedmijche Beiträge jeder Art, auch ſolcher, 

die fih auf Handwerle beziehen, find mwilllommen. Selbft vers 

fpätete Einjendungen, die bis zum Abſchluß der Zuſammen— 

ftellungsarbeiten (Ende 1906) eintreffen, follen vor der Druck⸗ 

legung noch verwertet werden. Aus diejen Angaben iſt zu erjehen, 
dab der Verein Deuticher Ingenieure das ſchwierige Unternehmen 

in tatfräjtigfter und gründlichiter Weile angefaßt hat. Wir bes 

zweifeln nicht, dab ihm das Ergebnis ebenjo zur Ehre gereichen 
twird, wie feine jonftigen gebiegenen Arbeiten, und möchten daher 

unfren jprachlundigen Leſern empfehlen, ihn nadı Möglichkeit 

durch Beiträge für das Wörterbuch zu unterftüpen, die an 
Dr. Hubert Janfen, Berlin NW7, Dorotheenftraße 49 

zu richten find. Anderſeits lönnen wir aber nicht umbin, unſer 

Bedauern darüber nochmals auszudrüden, daß dem Wörterbuch 
bie unglüdliche, weber deutiche, noch engliiche, noch franzöfiiche 
Dezeihnung » Tedinolerifon« beigelegt worden iſt (Zeitichr. 1901, 
Sp. 347). Wir Hoffen, daß diejes häßliche Wort nur für bie 
Dauer ber Bearbeitung — gewifjermaken als Lojung — in Wirk: 
famfeit bleiben, auf den Titelblättern bed Buches ſelbſt aber keinen 

Platz finden wird. i 

— Das wohlbefannte Buch: Der richtige Berliner % Wör: 
tern und Redensarten, das feit Jahren vergriffen ift, foll dem— 
näcdft in einer neuen (fünften) Auflage ericheinen, um all das 

bereichert, was in den lepten zwanzig Jahren an Wörtern und 
Wendungen, Scherzen und Liedern aufgetaucht ift. Die Heraus: 
geber wenden fid) an alle Freunde unjerer Mutterſprache, vor 

allem an ſolche, die mit Spreewaſſer getauft find, mit der Bitte, 

ihnen alles mitzuteilen, was neueren Urſprungs und echt berliniſch 

ift, aus welchen Streifen unjerer Mitbürger es auch jtammen 

möge. Man bittet, Beiträge (auch jprachliche und Fulturgeichicht- 
liche Mitteilungen über Urſprung, Bedeutung, Verbreitungsgebiet 
und ähnliches find erwünfdht) an die Buddruderei von 

9. ©. Hermann, Berlin SW. Beuthftr. 8, zu fenden. — 
Sleichzeitig kündigt audy Dr. Hans Brendide, Berlin W 30, 

Schwerinjtr. 1 eine Neubearbeitung feiner befannten Arbeiten 

über bie Berliner Mundart und ihren Wortichag an, bie in ben 

» Schriften des Bereind für die Geſchichte Berlins« ala 20. 32. 

und 33. Heft erfchienen find. Auch er bittet alle Freunde der Ber: 

liner Vollsſprache um Beiträge und nennt befonders Handwerls— 

ausdrüde und Erklärungen jeltner Wörter und Redensarten. 

Spredfaal. 
Zum bamburgifhen Krameramt. 

Juninummer Ep. 180. Eleinhändler oder Detainift). 

Das in Hamburg für Detaillift in der AZufammenjegun 
Detailliftientammer vorgeichlagene alte Wort Kramer bat 
anderswo erhalten. So gab es nah Aueweis des Leipziger 
Adreßbuchs 1902 S. 320 in Beip noch bis zum Jahre 1887 zn 
»ramerinnung«, eine » Sram u Kon] —* »Stramermeiftern«. 

Frankfurt a. M. M. Abendıoth. 
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Lavater. 
(Bol. Ar. 3 Ep. | und Nr. 5 Sp. 144) 

Aus mehreren Schweizer Zuſchriften, bejonder® von ben 
erren Dr. Otto Haggenmacher, Profejior in Züri), und Dr. 
. Hoffmannsfraner, Profeſſor in Bajel, geht übereinftimmend 

hervor, daß in der ganzen beutihen Schweiz die herrichende Aus— 
Sprache des Namens Läfatr ift mit zwei kurzen a umd dem 
Hauptton auf der Erften und ohme Zweifel fo zu Lavaters Zeit 
nicht nur, fondern gemäß der Betonungsweije des Alemanniſchen 
noch viel früher, im 15. Jahrh. jhon war. Damals, 1446, 
bürgerte fid) ein Yavater von Rheinau, dem aus ber —* 
Benedittinerabtei erwachſenen Städichen, in Zürich ein, ber 
Stammvater des nocd Heute angefehenen Zürcher Geſchlechts 
wurde. Daß auf die zweite Silbe gar fein Ton fallen kann, 
beweift jchon der offene es» Laut anjtelle des zweiten a, den man 
mwenigftens in Zürich Hört (Läfetr). Andere Beiſpiele diejer Be— 
tonung ‚Sind Goͤſchenen, Schöllenen, Surenen, Silenen, auch Am— 
Hein, Amthor, Aujdermauer, Gebauer. Die Betonung des 
Namens in der guten Umgangsſprache feiner Heimat muß doch 
wohl maßgebend fein. Schade alſo um das hübſche Verschen 
von Hofis', deſſen feiner Sache jo gewiljem »Urjrofvater« man 
höchſtens zugeben lann, da nad) dem fateinifchen Urſprung des 
Wortes die Betonung der zweiten Silbe eigentlich zu erwarten 
wäre. Aber bekanntlich richtet fich die Ausiprache auch fonit bei 
Entlehnungen zuweilen nidt nach ber fremden Betonungsweije, 
man bdenfe nur an Vogt von vocätus, 

Schon die Zeitgenofien des Zürcher Pfarrer waren über bie 
Betonung feines Namens in Zweifel, natürlic Nichtſchweizer, wie 
ein und von Herrn Prof. Ernit Meyer (Herford) aufgezeigter, 
nicht gerade Inhaltreicher Werd Gleims beweift: 

Laväter oder Lavater 
Wer fagt mir, wie man fpricht? 
Lavaͤter oder Lävater 
Ich bitte, ſchwärme nicht. 

Aber Goethe kannte und teilte die ſchweizeriſche Ausſprache; 
in dem 3. Herameter des 57. ber venet. Epigramme hieß es ur— 
ſprünglich, worauf Herr Oberlehrer Grau aufmertſam macht: 

Lävater prägte ben Stempel des Geiſtes auf Lüge und Unfinn. 
Hier im Daftylus ift die Betonung Lävater außer Zweifel 

und banadı werden nun aud die befannten Worte im Diner zu 
Koblenz zu lejen fein: 

Zwiſchen Läavater und Bafedow 
Saß ich bei Tiih, des Lebens froh. 

Endlich glaubt Herr E. 2. (Leitmerig), daß unter dem lavator 
urjprünglich nicht der Bader gemeint ſei; er beruft ſich auf die 
in W. Tobfer- Meyerd trefflichem Buche » Deutiche Familien- 
namen« Zürich 1894 gegebene Erklärung: »Lavator in Mönchs— 
fatein lavator heißt nad Friedrich Beder (1864) der Wälcher, 
Walter, Tuhmacer im Kloſter« und verweilt jeinerjeits ferner 
auf Du Cange - Favre 5, 39 unter lavator, lavandarius, lavasserius. 

Allen Einfendern fei herzlich gebantt. O. Streider. 

Zur Schärfung des Sprabgefübls. 
206) »An berzlichem und leb⸗ 

baftem Beifall fehlte es der 

Künftlerin im Berlaufe bes 

Abends nicht, für deifen 

Wiederholung zu gelegenerer 
Zeit die Kritik gern plai— 

bieren fann.«e (Beitungds 
bericht). 

206) An berzlihem und leb- 

baftem Beifall fehlte es ber 

Künftlerin im Berlaufe bes 

Abends nicht. And fo kann 

ber Berichterjtatter eine Wieder: 

holung der Aufführung zu ge 

fegenerer Zeit wohl empfehlen. 

Ein Abend, deſſen »Verlauf« geichildert worden ift, fann 
nicht wiederholt werden. Abend ift bier in doppeltem Sinne 
gebraucht, zuerſt als Zeitbeitimmung, dann al® Zulammen- 
fafjung ber fünfilerifchen Darbietungen des Abends. Eine ähns 

liche Ungenauigleit ift e®, wenn es auf der Tagesordnung 
von Feitverfammlungen zumeilen heißt: »Eröfinung und 

Begrübung der Berfammlunge Denn die Verſamm— 
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fung, bie begrüßt wird. Wichtiger ift: Eröffnung der Ber: 
fammlung und Begrüßung ber Anweſenden (Erjdienenen), 

wenn man nicht lieber bie » Begrüßung« als etwas Gelbjt- 

verftändliches ganz wegläßt. 
Plaidieren iſt bier ungefchictt verwendet. Man plaidiert 

für einen Angellagten, der Verteidiger hält bas Plaidoyer 

— aber nicht in Deutfchland, fondern in frankreich! 

207) »Die von Baron v. ©. 207) Baron v. ©. in Paris hat 

in Paris aus Anlaß Se 
menbdrias Sieg im diesjährigen 
Großen Preis von Baden durch 
Vermittelung des Anternatios 
nalen Klubs zu Gunften eines 
unter dem Proteftorate Ihrer 
Kal. Hoheit der Großherzogin 
ftehenden Wohltätigfeits - Jn- 
ſtituts in der hiefigen Stadt 

geipendeten 1000 $rancs wurs 

den zufolge Eniſchließung 
Ihrer Kgl. Hoheit dem Frauen⸗ 

verein⸗-Wöchnerinnen-Afſyl 

zugewendet.« (Aus der Sports 
Belt vom 26. September 1901, 
mitgeteilt von Dr. R. Werner 

in Berlin.) 

aus Anlaß des Sieges feiner Se- 
mendria im diesjährigen Großen 
Preid von Baden dburd Ver— 
mittelung des Internationalen 

Klubs 1000 Franten (Frank) ges 
jpendet, die einer unter dem 

Schuße (Ihrer Kgl. Hoheit) der 
Großherzogin ftehenden Wohl- 

tätigkeitSanjtalt in hiefiger Stadt 
zufließen follen. Nach Ente 

Ichliegung Ihrer Kgl. Hoheit 
wurde biefe Summe dem » Wöch⸗ 
nerinnen⸗Aſyl· (Wöchnerinnene 
Heim) des Frauenbereins zu⸗ 
gewendet. 

Zwiſchen dem Geſchlechtswort und ſeinem Hauptwort ſind 
41 Wörter eingeſchoben! Statt »Franes« verdient die in 
der beutfchen Schweiz übliche form Franken entjchieden den 

Borzug. Alyl iſt urjprünglich ein Zufluchtsort für Verbrecher, 
Berfolgte, Landjlüchtige — wie viel bezeichnender und an: 
yitender das deutſche Heim! 

208) »Die geſamte Schule 

gelettete ihn (einen verſtorbenen 

Schiller) zu Grabe, an dem 

der Gymnaſialchot fang.« (Aus 

dem Sahresbericht eines Gym⸗ 

nafium®.) 

>Au Grabe geleiten« ift eine formelhafte Wendung, die 

feine nähere Beftimmung duldet (vergl. Sa 162). So iſt es 

auch nicht richtig, wenn — nad) einer Mitteilung des Herm 

Landgerichtsrats Knibbe in Halle a. d. S. — bie Saale: 
Zeitung jchreibt: eine Eifenbahngejelichaft ſei am Rande 
ihrer Mittel angelommen. Es mühte heißen: fie it mit 

ihren Mitteln zu Rande gefonmen. 

208) Die gefamte Schule ges 
Teitete ihm zu feinem Grabe, 

an dem die Sängerſchaft des 
Gymnafiums fang. 

Bücherſchau. 
Martin Vorbrodt, Schulgrammatik der deutſchen 

Sprache. Bearbeitet von Friedrich Martin. Elfte Nuflage, 
neu bearbeitet und erweitert nach den preußijchen Lehrplänen für 

Präparandenanftalten und Lehrerfeminare vom 1. Zuli 1901 im 

Verein mit W. Vorbrodt. Zwei Teile in einem Bande. I. Ele 
mentar-Öranımatit für Bräparandenanftalten. II. Lautlehre, 

Mundarten und Sprachgeſchichte für Seminare. Mit einer far: 

bigen Starte der Sprachen und Mundarten Deutichlands und 

ſchwarzen Tafeln mit erläuternden Abbildungen zur Lautlehre. 
Breslau, Hirt. 1903. Preis 3.4. 

Das Bud) hat einen reichen und mannigfaltigen Inhalt. Der 
erſte Teil (für Vräparandenanftalten) umfaßt die Lehre vom eins 

fung, die eröffnet wird, ijt etwas anderes als die Berfamm- | fahen Sag, wobei Dingwort (d. i. Hauptwort), Eigenidajts: 
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wort, Zahlwort, Fürwort in bejondern Abjchnitten behandelt werben, 
und den zufammengejegten Sap mit näherer Behandlung 
der a Wörterflafien. Das wird dann bedeutend ergänzt 
und vertieft in dem zweiten Teile (für Seminare). Diefer ents 
hält eine eingehende Daritelung ber Qautlehre, ſodann ber 
Ausipradhelehre, mit zeigen für dem Unterricht. Es 
folgt (auf 31 Seiten) eine ü berficht der dbeutihen Munbdarten, 
mit Proben und Angabe der Grenzen jowie der Kennzeichen jeder 
Mundart. Hübſch iſt in ‘ 33 das belannte Klaus Groihſche 
Gedicht » Matten Hal’ ala »Polnglottee in Dithmarfcher, Koburger, 
Nürnberger, Zürcher Mundart. Noch eingehender ift ber folgende 
Abfchniit: Geſchichte der beutfhen Sprade, in welchem man 
über die Gliederung des Indogermaniſchen, des Germaniſchen 
(mit Sprachproben für alle Stufen) belehrt wird. Sollte wirklich 
eine jo eingehende Behandlung diefer Seite unferer Sprache, mit 
Einbeziehung des Runen-Alphabets, des Vernerſchen Gejehes, 
der Merjeburger Zauberſprüche, aller der Tautlichen Unterſchiede 
der einzelnen Sprachſtufen ujw. ujw., durch die Lehrpläne für 
Seminare verlangt jein? Dann würde ſchließlich der künftige 
Vollksſchullehrer von der deutihen Sprache mehr wijjen, als der 
bejte Zögling eines Gymnafiums, joweit diefer nicht etwa fpäter 
Germaniftit Nubiert. Hier zu wenig — dort zu viel! Sürzer ift 
der Lautwandel und der Bedeutungsmwandel bdargeftellt, 
mit Einihluß der Eigennamen und der Fremdwörter. 

Alles in allem ijt das Werk ſehr reichhaltig und bietet (auf 
zujammen 284 Zeiten) des Belehrenden und Anziebenden viel. 

Im einzelnen wäre freilich noch manches zu beſſern, fo ins 
beiondere II. S. 15: Grabow, Bredow uſw. nicht »niederbeutiche« 
Namen, fondern aliwendijche; om (mit ſtummem m) gebört aljo 
auf S. 119 zuein, sig. — ©. 52: welcher als bezügliches Für- 
wort nicht allen dem Sanzleiftil angehörig, jondern auch bem 

ten Deutſch, und in manden Fällen ſogar unentbehrlih aus 
ründen der Deutlichteit und ſprachlichen Schönheit (I. Spradhs 

bort S. 669). — S. 59: »&o dir geichentt ein Röslein was: 
(richtig ©. 99: Knöſplein). — S. 60: in dem ganz wörtlich (zwijchens 
zeilig) überjegten gotiihen Baterunjer muß es heißen (Bitte 5): 
»erloi uns, daß Schuldige wir feien«, (B. 6) » Berfuchunge, 
(Schluß) »Herrlichteit» (vulthus), — ©. 64: Lothar = der 
Lautere ?? vielmehr: der »ruhmvolle Kämpfer. — S.116:»Maulr 
beerbaum« zur Erflärung von Yorenz, Laura wohl nur ein 
Drudfehler jtatt »Lorbeerbaum-. — Nachzuprüfen wäre die 
Ableitung der Eigennamen Ferdinand, Guftav, Meta, 
Veit nebit Guido, jomwie die Wbleitung von barmherzig, 
Eimer, Lava, Bapssdı. Neim, fauber, jtolz uw, Eni— 
—— Zweiſelhaftes bliebe überhaupt hier beſſer ganz aus dem 

Stolpi.. Ab. Heinpe. 

Aus ber Geſchichte der Bank» und Börfenjprade. 

Vortrag, gehalten im Verein der Bankbeamten zu Dresden und 
im Zweigverein Yeipzig ded Deutichen Bankbeamtenvereind von 
Kurt Fiedler, Bankbeamter. Dresden, März 1902. Preis 

40 Piennig. 

Die Meine Schrift behandelt in kurzen, ſehr ge geichriebenen 
Auffägen die —— und Entwidlung der Ausdrllcke: Depo⸗ 
fin, Depot, Banken, Discont, Mefien, Giro, Yombarb, Wed 
ſel, Müngen, Börſe, Aktie, Agio und Sced. Der Verfajier 
teilt viel Wifjendwertes und den meijten Kaufleuten gewiß Unbe— 
fanntes mit und hofit, daß fein Gegenjtand, den er bei dem bis- 
berigen Mangel einer Fachliteratur nur mühfam zujammens 
ae en bat, jet nach der Gründung von Handelshochſchulen in 

utichland eine weitere wiſſenſchaftliche Bearbeitung finden wird. 
Getreu dem hübihen Denkipruche an ber Spitze der Schrift: 

Unnügem Fremdwort Fehde! 
Deutich jei des Deutſchen Rede! 

ſchreibt der Berfafjer ein gutes reines Deutſch, das lobend erwähnt 
werben ſoll. Er tritt kräftig ein für die Erjegung entbehrlicher 
Fremdwörter durch qute deutfche Ausdrüde, aber er warnt mit 
Recht vor gemwaltjam Herbeigezogenen Verdeutſchungen. »Ein 
—— vlelleicht unbedachtſam hingeworfener Ausdrud, welcher 
Anklang und Verbreitung im Volle findet, gibt oft einen beſſeren 
—— Erjap für das Fremdwort, als ein von gelehrten 
Spraqforſchern gewaltiam ausgellügelte® Wort.« 

Braunfdhweig. K. Magnus, 
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P. Teich, Deutihe Sprachgeſchichte und Spradlehre. 
Für Präparanden, Seminariften und Lehrer. Halle a. d. ©, 
Pädagogifcher Verlag von H. Schroedel 1902. 

Erjter Teil: Redhtfhreibung, Wort-, Wortbil- 
dungs- und Saplehre. 2, durchgeſehene Auflage. VIu. 
726. 8°. lingeb. 2,70 4. 
Bweiter Zeil: Lautlehre, Mundarten, Sprads 

aeihihte und Bedeutungswandel. 2. umgearbeitete Aufs 
lage. XII u. 144 ©. 8°. lingeb. 1,35 .4. 

Gemäß der Beſtimmung des Buches enthält erjt der zweite 
Teil die jprachgeichichtliche Begründung und gie der Sprach⸗ 
lehre. Aber —— tft auch der erſte mehr praftifche Teil von 
Anfang bis zu Ende auf gebiegener mwifienichaftlicher Grundlage 
und mit Beherrihung bes Stoffes wie ber über ihn vorliegenden 
Literatur. Den ern des erjten Teiles bildet zwiichen der Rechte 
Ichreibung, in ber jchon fein Wort ohne Nachweis feiner Her— 
funft aufgeführt wird, und der Saplehre die Wort: und Wort- 
bildungslehre auf S. 28— 203. Dieje iſt fo eingerichtet, daß bei 
jeder Wortart naheinander Weſen, Biegung und Bildung be 
handelt ift, die legte nicht ohne reichhaltige Zulammenitellungen 
von Medendarten und in Wortbildung wie Wortbiegung mit 
zablreihen Warnungen vor ſprach⸗ und jtilwidrigen formen. Die 
Darftellung des Zeitwortes weiſt darin einen Vorzug vor vielen 
Spradjlehren auf, dab die Beitformen durchweg je nad Dauer 
oder Vollendung auf nur drei Beiten verteilt und demgemäh 
benannt jind. Übergungt verdient es an diejer Stelle befondere 
Anerkennung, dab mit Bewußtſein fait alle Begriffe und Er- 
ſcheinungen der Sprachlehre deutſch benannt find, bis in die Ab— 
leitungen; gleich wie Gelbjtlaut, Mitlaut, wird aud) jelbft- 
lautiſch, mitlautiſch — — Um jo weniger war freilich 
ie J Einführung der Bezeichnung Augment für die Vor— 

ilbe ges nötig. 
Einige Punkte, die eine Änderung erfordern, find S. 12 die 

Screibung »thrönuse, S. 32 3b Anmerkung die alleinige Ans 
fegung »fünf Franken· desgleichen S. 33 die der umlautlofen Form 
»Öenerale« und ber Mehrzahlen auf 8, ©. 35 bie Anjeßung von 
Formen wie: die Oberſte, Zelten, Spomen, Cäſare, Siefern 
(Kinnladen) u. a., worin Fer oder Schriftipradhe und Mund⸗ 
art nicht genug gejchieben find, ©. 39 die zu ſehr verallgemeinernde 
Regel Ga über die Biequng der »Wortpaarungene (befjer wäre: 
Bortpaare), S. 43 bie Aufſtellung des Beijpield »unfers Doftor® 
Fauſt⸗, ©. 51 die Form »Mprilenjchauer«, S.52 die Begründung 
des Tadels der yorm »Speijentartes; S. 209 die Anſeßung der 
Mufterform »,die luſtigen Weiber‘ wird aufgeführte. Jm zweiten 
Teile, deſſen Inhalt durch den Untertitel —— iſt, fällt 
S. 67, 30 am Ende die Bemerlung auf, wonach Kirche, Pfaffe, 
Samstag, Engel und Teufel »lirdliche Benennungen« wären, 
»die innerhalb der römlſchen Kirche nie Anklang fanden«. 

Doch das jind Einzelheiten, die das Urteil nicht — 
vermögen, daß wir mit Verſtändnis wie richtiger Anwendung 
unfrer Sprache ganz allgemein bald viel weiter jein würden, wenn 
erſt einmal ber Geiſt des Teſchiſchen Buches in alle Lehrerbildungss 
anjtalten einzöge und ihre Zöglinge dann in das Amt begleitete! 

€. Bilte, Sprachhefte für Volls- und Mittelſchulen. 
Halle a. d. ©., Schroedels Pädagogifher Verlag 12. 

Ausgabe A für Vollsjhulen in drei Schülerheften, 

1. u. 2. Heft in 4., 3. Heft in 3. Muflage. 20, 30 und 50 Bi. 

Ausgabe C für Mittelfhulen und verwandte Lehr— 
anftalten in vier Heften. 1.—3. Heft (3.—5. Schuljahr). 

25, 30 und 50 Pf. 

Lehr: und Übungsbud für den Unterricht in der 
Mutterjprace. IV. Teil der Sprachhefte für Mittelichulen 

(6.— 9. Schuljahr). 1.4. 
AusgabeD: Sprachhefte für einfache Shulverhälts 

niffe, Bearbeitet von E. Wilte und Fr. Herbft. 1. Heft 

(3.—6. Schuljahr). 30 Bf. 

Lehr: und Übungsitoffe für den Deutfhunterricht 
imzmweiten Schuljahre. Borftufe zu den Sprachheften. 15 Pf. 
Die merhodiidhe Einrichtung diefer Heite, deren eingehende 

Beiprechung der pädagogifchen Preſſe überlajjen bleiben muß, it 
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die wohl bewährte, dab alle Sprachunterweiſung und Sprahübung, 
Recticreibung, Wortlehre und stunde, Saplehre an zwedmäht 
gebildete oder gewählte zufammenhängende Eprachftüde — 
wird; nur ſachlich iſt davon in C1V ©. 123 das 5. Spradylrüd 
vom Weihnahtäbaum mit der Legende von defjen Alter micht 
treffend. Im übrigen wird die Gedtegenheit der Hefte am beiten 
durch ihr Verhältnis zu der obengenannten Teihiihen Spradjlehre 
gefennzeichnet; denn im großen ganzen iſt deren Inhalt hier bis 
auf Benennungen, Abkürzungen und Sapzeidinung für ben Volls— 
ſchulunterricht zurechtgeichnitten, leider grade nicht im ber Aufr 
faffung der Zeirformen; in der Ausgabe if außerdem den lateinijchen 
Fahbauedrüden der Vorzug gegeben. Aber daß der Geiſt der 
Hefte berjelbe ift, der im Spradjverein gepfleat wird, das zeigen 
in IV C namentlid die Aufgaben über den Wortſchatz, die für 
Fremdwörter möglichft Berdeutſchung und Erſah beifügen und ımmer 
ein Wort zur Empfehlung der Mutterjpradye am Kopfe tragen, 
wie »@edenfe, dak du ein Deuticher bift« vor Aufgabe 44, 
»Mutterjprade, Murterlaut, wie jo wonnefam, jo traut« vor 
Aufg. 69, »Dic vor allem, heilige Diutieripradhe, preij’ ich hoch⸗ 
vor Auig. 78 u. f.f. Ja im »Schlußwort an die Schüler und 
Schülerinnen« auf ©. 148 empfiehlt Dielen der Verf. geradezu, zur 
Bervolltommnung in ihrer Eprahbil’ung dereinit dem Spradı- 
— * beizutreten, indem er deſſen Weſen und Leiſtungen kenn— 
zeichnet. 

Zwidau. Theodor Matthias. 

Zeitungsſchau. 
Aufſähe in Zeitungen und Zeitſchriften. 

Tour, Tourijt, Touriſtil. — Blätter des Schwäbiſchen 
Albvereind. 1903. Nr. 4. Sp. 139. 

Wie Edward Lohmeyer in feiner Meinen, aber den Stoff 
erjhöpfenden Schrift: Touriften- Verein oder Wander Berein ? 
(Kafjel 1888) und unter Hinweis auf ihm fämpft der ſtets treu 
und wader zu unirer Sache haltende Herausgeber ber Blätter 
des Schmwäbiichen NAibvereins, Profefior Nägele, in feiner trefflich 
—— Beitichrift für die Veideutſchung der an der Spitze des 
uflages ftehenden Ausdrüde Wanderung, Wanderer oder 

Banderfreund, Wanderel find ja in der Tat jo ſchöne, die be- 
—— Begriffe völlig dedende Wörter, daß nur Gedanken— 
oſigleit und Vequemilctei an den fremden Geſellen feithalten fann. 
Wenn man dagegen eingewender hat, wandern bedeute fortgehen, 
um gar nicht oder erft nach langer Zeit wiederzufchren, jo üt 
das nicht zutreffend. 3. B. jagen die Sonntagsjpaziergänger im 
Fauft: Wir aber wollen nadı der Mühle wandern. Und wenn 
fi andre durch Wandern und feine Ableitungen zu ſehr an den 
armen reifenden Handwerf&burichen erinnert ten. der ſich auf 
die Wanderichaft begibt, jo fünnen fie jich von einem ber beiten 
Kenner unjrer Sprade, Weigand, belehren laflen, da Wanderer 
nur im edien Sinne gebraudt wird, wie ſich ja aud) Goethe 
während feines legten länueren Aufenthaltes im Elternhauſe gern 
als den Wanderer bezeichnete. Dazu fommt, daß das Wort durch 
fchter zahlioje Ableitungen und Zufammenjepungen ungemein reich 
entwidelt, überaus weit verbreitet und in den verſchiedenſten Vers 
mwendungen üblich ıft. 

Eijenberg S.:1. Mar Erbe. 

Fehler in der Schreibung unfrer Straßennamen. 

Leipziger Tageblatt vom 7. Juni 1903. 

Wie früher jhon Wuſtmann, Wülfing, Buchruder u. a. wenbet 
fih der Berfafier Mar und beitummt gegen die logiſch ganz falichen 
Screibungen Berlinerſtraße, Halleſcheſtraße ujm., wie fie in 
Leipzig noch immer in Anzeigen, Rundicreiben, Firmenſchiloern 
u. &. zu finden jeien, obgleich die Straßennamen auf den Strafen- 
fchildern, tm Adreßbuche und auf einigen Stadtplänen jept 
richtig geichrieben ftänden. Wenn doch nur redt viele andere 
Städte wenigftens ſchon jo weit vorgeicritten wären wie Leipzig, 
das fich erfreulichermweije laut diefes Auffages auch von der Unfitte, 
Doppelnamen bei Strakenbezeichnungen zu verwenden (Sönig+ 
—— Richard⸗ Wagner: Strafe), wieder ee 
at! .E. W. 
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Modern Language Notes. Vol. XVII. Nr. 5. (Baltimore, 
May 1903.) 

Dieje Nummer enthält eine neue Erklärung der Worte Albas: 
»Er wagt es nicht zu fommen! So war denn diesmal wider 
Bermuten der Kluge Mug genug, nicht Hug zu ſein!« (aus 
Goethes Egmont IV. 2). Zobiad Dielhoff von der Miciganer 
U verfität bietet fie dar, indem er vorichlägt, fie jo aufzuiafien, 
ald ob es hieße: »So war denn diesmal wider Erwarten der 
Diplomat ſchlau genug, nicht den Diplomaten zu fpielen« d.h. 
alfo: nicht nach Diplomatenart den Schein zu wahren und doch 
u fommen, jondern ganz offen — und undiplomatijch, »nicht 
luge — wmegzubleiben. Diefe Deutung ift recht anjprecdend 
und jei daher den Fachgenoſſen zur Prüfung und En 
mit anderen empfohlen. J. E. W. 

Einheitliche Schrift. Won Dr. Ed. Lauterburg. Um— 

ſchau 30. Mai 1903. ©. 42 —5. . 
Eine Weltſprache iſt ausſichtslos, nicht jo eine Weltichrift, nur 

muß fie nicht verwidelt fein wie die gelebrten Lautichriften, jondern 
möglichit einfach und die Feinheiten der Ausſprache dem Gehör 
überlafien. — Barum bat der anregende Aufiap dem Grundiape 
ber »lImjhau« zum Trog fo viele Fremdwörter? Sind »prafti- 
table Geleiſe· bejjer ald gangbare oder brauchbare ? Str. 

Über germanijde Wechſelſeitigkeit. Bon Dr. Alfred 

Fiſchel. Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung. Nr. 64. 

S. 505 —7. 20. März; 1903. 

Der bekannte Verfafier des ſterreichiſchen Sprachenrechts 
(vgl. Btichr. 1902 Sp. 17) betrachtet von weitſchauender Warte 
aus die große Bedeutung, die eine einheitliche Schrift umd ein 
beitliche Reatichreibung haben würde für die Getiteägemein- 
Ichaft der germaniſchen Völler. Er ijt der Meinung, dab das 
wechſelſeitige VBeritändnis ber germanijchen Völter, für welches zus 
nächit das geichriebene Wort wichtiger fei ald das geiprochene, viel 
mehr einer planmäßigen, zielbewuhten Pflege bebürfe als der 
Gedanke einer im mwejentlihen ben Rufen und Franzoſen zugute 
fommenden Weltliteratur. Die bejonnenen und klaren Anehib: 
rungen verdienen größte Aufmerljamfeit, Str 

Die Sprade des Berlinerd. Bon Eduard Engel. 
Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung Nr. 127, ©. 433— 17. 

8. Juni 1903. 

Lehrreihe Mitteilungen über Geſchichte, Grammatif, Wort- 
ſchaß umd inneren Charakter des Berliniihen, von Berftändnis 
und Liebe für diefe Mundart erfüllt. Überſehen ift — es find 
Kleinigkeiten —, dab das e an Türe, Hemde auch in anderen 
Mundarten erſcheint und zwar nicht »argehaft«, jondern aus der 
früheren Wortgeftalt erhalten, dab auch — andere nicht 
echtberliniſch d. h. bloß berlintich iſt. Auch in Mitteldeutichland 
iſt ehrpußlich, (ver)honeptepeln, Benehmigung, g6 deinem Herzen 
einen Steh und bie Eindeutichung Konfiihen für convivium alt: 
befannt. Neben dem »Rıdtigen Berliner« (vgl. Sp. 234) darf 
doch auch H. Brendides » Berliner Wortihag zu den Zeiten Kaiſer 
Wilhelms 1.« (1897) nicht vergefien werden. Empfehlung des 
berliniihen »Bibber« als Erjag für Gelee oder Flammeri ſchließe 
ich mid) an; es iſt mufterhaft anſchaulich. Str. 

Aus den Sweigvereinen. 

Hannover. Am 1. April 1902 hatte der Aweigverein 246 Mit⸗ 
glieder; neu — find im Laufe des Jahres 33, ausgeſchleden 
13 Mitglieder, Beitand am 1. Aprıl 1903: 266 Mitglieder. Der 
Vorſtand biteb derfelbe wie im Borjahre. Vorſitzender biieb Direktor 
Dr. Schmidt, Schriftführer Verlagsbuchhändler Goedel und 
Schapmeifter Oberleutnant a. D. Richard Schmidt. Es fanden 
zwei Hauptverfammlungen und zwei Ausihuhfigungen ftatt, im 
enen man fi mıt den Wahlen, mit der ———— und 

beſonders mit der Frage der Anwerbung neuer Mitglieder be 
ichäftigte. Oberleutnant a. D. Richard Schmidt verfuchte die ſtadt⸗ 
bannoverichen Zeitungen zur Ausmerzung von Fremdwörtern zu 
veranlajjen; er fand Entgegentommen, aber... . die Fremdworte 
find geblieben. An keinem der Vortragsabende, deren Beſuch 
jtetig zunahm, jo daß die Vortragsräume des Keſtnermuſeums 
faum ausreichten, verjäumte der Borfigende, den Anweſenden 
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bie hoben Ziele des Deutichen Spradvereins vor Augen zu jtellen 
und fie für das Deutichtum zu begeiftern. Auf befonders ber 
merlendwerte Uuffäge in ber Beitichrijt wies er hin. Dem Grund: 
ſatze, feinen Mitgliedern Vorträge über deutſche Sprade und 
Dichtung zu bieten, blieb der Verein auch dies Jahr treu. Es 
wurden drei Vorträge gehalten. Paſtor Warnele aus Braun— 
ichweig ſprach über Wilhelm Raabe und jeine Dihtung. Als 
alter Freund W. Raabes verftand er es, nad) jeinen Beobadhtungen 
in jabrelangem Umgange die Berfon und das Weſen des greijen 
Dichters trefflich und mit Humor zu fchildern und vor allem die 
Eigenart des Humoriftiihen in Raabes Dichtung darzulegen, fo 
J— er ſicherlich dem Dichter viele neue Freunde gewonnen hat. 
Oberlehrer Dr. Bojunga aus Hannover hielt einen lebhaft 
anregenden und gründlihen Vortrag über die germanijche 
Kultur im eriaet der Spradye. Der Bortrag verdiente, in 
dieſen Blättern vollitändig wiedergegeben zu werden. Der drute 
Vortrag, den Oberlehrer Dr. Soebel aus Hannover hielt, bes 
handelte ausführlich die niederdeutſche Dichtung unjerer 
Heimat von der Reformationdzeit bis zum Beginn 
des 19. Jahrhunderts. Der Bortragende begann mit einem 
Überblick über das reichbaltige tbeologiihe Schrifttum und die 
geiftlihe Dichtung der Neformationgzeit, foweit fie in nieder 
deuticher Sprache geichrieben it. ingehender behandelte er dabei 
die vorlutheriihen und lutheriſchen Bibelüberjepungen, aus denen 
einige Spradhproben vorgelefen wurden. Auf dem Gebiete des 
Schauſpiels hat das niederdeutſche Schrifttum jehr bedeutjame 
— aufzuweiſen, unter denen der verlorene Sohn von 
Burtard Waldis an eriter Stelle fteht. In den niederdeutichen 
Städten erfreuten ſich die Faſtnachtsſpiele einer großen Belicht- 
heit; die Bauernfomödien des 17, Jahrhunderts geben urs ein 
anfchauliches Bild von der Wildheit der damaligen Zeit. Auch 
finden wir in einer großen Zahl von Dramen, Opern und Schuls 
Tomödien des 17. und 18. JahrbundertS niederdeutiche Auftritte 
eingelegt, in denen Bauern die Spaßmacher bilden. Wir befiten 
aus der Neformationdzeit eine ganze Meihe von Chroniten und 
geſchichtlichen Vollsliedern, die fich durch fchlichte, lernige Sprache 
und treffliben Ausdrud auszeichnen. Ihre reifiten Werfe 
bat die nieberdeutjche Yiteratur auf dem Gebiete der Satire 
und der Tierfabel hervorgebradt; von den Stüden diefer Art 
wurden Till Eulenfpiegel, der Reineke Fuchs und Laurembergs 
Schersgedichte eingehender beiprohen. In der Iyriichen Dichtung 
des 17. ımb 18, Jahrhunderte bat bie niederbeutice Mundart 
faft nur im Gelegenheitägedicdt Berwendung gefunden. Bir 
befigen aus diejer Zeit zahlreiche niederdeutiche Hochzeitägedichte, 
die aber zum größten Teil nur geringen dichteriihen Wert haben. 
Zum Schluß gab der Vortragende noch Proben aus einigen 
weniger bekannt gewordenen niederbeutihen Dichtungen auf 
Mitglieder des hannoverihen Fürſtenhauſes (namentlich auf 
König Georg 1.). 

Hamburg. Der Zweigverein gedentt an die hiejige Kauf: 
mannjcdaft ein Rundjchreiben zu verienden. Es lautet: 

Kaufmannsdeutich! In deutichen Handelsbriefen be— 
gegnen wir einer Ausdrudsweiſe, wie der folgenden: »Per 
Abendpoft remittiren wir Ahnen unter eingeichriebenem Couvert 
Connossement in triplo, Assecuranz - Certificat und officielles 
Inspections- Attest über per Steamer ». . .« verlabene . . ., 
welche Documente Sie nur gegen promptes Accept ber ihnen 
attachirten,, dagegen valedirenden Tratte La.....,de.%..., 
an die Trassaten: . . . ausliefern wollen.«e Nehmen wir an, 
die Engländer bräditen in ihre Wiedergabe des vorftehenden 
Sapes an den entjprechenden Stellen fo viele deutſche Wörter 
hinein, wie wir oben Fremdwörter im »Deutichen« haben. 
Dann würde fi der Sap wörtlid fo ausnehmen: »Mit ber 
evening-post we jenden you under registered Umſchlag Lade: 
ichein, dreifacd; autgeftellt, Berficherung(S)ichein and amtliches 
Befund(s zeugnis of. . ., sbipped im Dampfer . . ., which 
Papiere you will please only deliver to the Bezogenen against 
jofortige Annahme of the angehefteten Wechſel, thereagainst 
egogen, von Marks . . .. Ausjteller: Messrs. ... .« Ebenſo 
chön macht ſich die Sache im Franzöſiſchen. »Mit dem 
courrier du soir nous vous jenden sous Umſchlag chargs Lade⸗ 
ſchein, dreifach ausgeſtellt, Berfiherung(s)jhein et amtliches 
Befund(&jzeugnis a... ., embarques im Dampfer . . ., 
lesquels Papiere il vous plaira (de) ne remettre aux Bes 
ogenen que contre fofortige Annahme de la angeheiteten 
Kedfei über Mares..., Nusfteller: Messieurs . . .« Würde 
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auch nur ein einziger Engländer oder Franzoſe einen fo ent= 
feglihen Miſchmaſch in die Feder nehmen? Aber wir, »das 
Volk der Dichter und Denter«! Soll das wirklich noch jetzt 
bei un® fo bleiben? — Dem ift dann eine Aufforderung zum 
Eintritt in den Bweigverein hinzugefügt mit dem Hinweiſe, 
dab Beteiligung an den Arbeiten und Sipungen des Vereins 
nicht Bedingung fei und der Beitritt und der Heine Jahres— 
beitrag jhon an ihrem Zeil nügen. 

Abzüge diefes Aufrufs ſtehen allen Zweigvereinen unents 
geltlih zur Verfügung. Abänderungen des Schlußſabes, 
En der Erfah des Hamburger Namens burd den des 
etr. Borftandömitgliedes, find ebenfalls foftenfrei zu haben. 
Man wende jih nur an den Borfigenden des Hamburger Zweige 
vereins, Herm 5.8. Eigen, infzirma Eigen & Eo., DovenhofS4. 

Sattowis. Nah dem Hinfcheiden des BVorfienden, Gym— 
nafialdireltors Dr. Miller, find gewählt worden zum Borfigenden 
Gumnafialoberlehbrer Dr. Reh, zum Schriftführer Gymnafials 
oberlehrer Abicht, zu Stellvertretern des Vorſihenden, Schrift: 
führers, Schagmerfter® Oberbaurat Pilger, prakt. Arzt Dr. Mitt- 
mann, Generaljetretär Adlung. In der Berfammlung vom 
22. Mai gedachte Dr. Reh in warmen Worten der BVerdienite 
des verftorbenen Vorfipenden um den Zweigverein, dann feierte 
er den 90. Geburtstag Richard Wagners durch einen Bortrag 
über Richard Wagners Sprade, worin er deſſen Sprach— 
reinheit und Sprachtunſt beleuchtete. Er zeigte, wie ber Meıfter 
es verftanden hat, die der Pichterfprache überhaupt eignen und 
altertimlichen Züge zu vertiefen in der Beichränfung des Ber: 
hältniswortes, der Borfilbe, der Bevorzugung von Zeitwörtern des 
Geſchehens, Belebung erlojhener Stammmörter und Wortbedeus 
tungen, und wie er dadurd; im »Minge des Nibelungen« eine 
—— aliertümlich anmutende und zugleich den B dürfniſſen 
er Mufil entipredhende Sprache gewonnen hat; beſonders wurde 

auf die großartige Einheitlichfeit der Bilderſprache in »Trijtan 
und Jioldes hingewieſen. — 12 neue Mitglieder find an diefem 
Abende dem Vereine beigetreten. 

Neichenberg. Die hieſige Schöpferihe Buchhandlung, 
deren Inhaber Herr Emit Forſter und Gejdäitsführer Herr 
Alfred Brünler unjere Mitglieder find, hat auf unfre Anregung 
die Verdeutſchung eines im Buchhandel gebräuchlichen Vordrucks 
über Rüdiendungen durdgeführt. Statt »Remittenda, Remitten— 
den, Nacremittenden und Disponenden« ift zutreffend und vers 
ſtändlich ⸗Rückſendung, Zurüd, Naciendungen« und »Zur Ber: 
fügunge gefept. Das gute Beijpiel verdient Nahahmung, 

Wiesbaden, Am 16. Mai führte ſich unſer neuer Vorfitender, 
Brofefjor Dr. Brunswich, nachdem ihn vorher Neltor Jung ber 
Verſammlung vorgejtellt hatte, mit einer Aniprade und einem 
wohlgelungenen kurzen Vortrage über Klopſtock gut ein. Leider 
war die Verſammlung ſehr ſchwach befucht, aber erfreulich; war 
bie unerwartete Anwefenheit zweier Damen und zweier eingeladenen 
Herren der Prefie, die im Wiestadener Tageblatt und Generals 
anzeiger über die Verſammlung eingehend berichteten, die Tätigs 
keit des A. D. Spradivereind lobten und zur Nacheiſerung 
empfahlen. Es wurde beſchloſſen, fünftig an jedes Mitglied eine 
Karteneinladung ergeben zu lafien und zu allen Borträgen aud) 
Damen einzuladen. Der Schriftführer Major a. D. Wille bes 
richtete jodann über die Wereinstätigfeit jeit der legten Verjamms 
lung. Bei jeder Nummer unterbrady er, um den Unwejenden 
m fofortigen Meinungsaustaufdh Gelegenheit zu geben. Be— 

onders wichtig war die Abmachung mit dem Borftande des Haus- 
befipervereind über die Verdeuſſaumng der Etage. Nach lange 
wierigen Verhandlungen entidjieden wir uns für »Geſchoß- 
und zwar mit Rüdjicht auf eine minifterielle Verfügung und auf 
die im biefigen Narhaus bereits eingeführte Bezeibnung: »Erd— 
geſchoß, 1. und 2. Obergeſchoß, Dachgeſchoß, Kellergeihoß«. Erd: 
geichoh lann noch ergänzt werden durch Hocd- und Tieferdgeichoß 
oder Hohes und Tiefe Erdgeibok für Hocparterre und Sous 
terrain. Eine Veriammlung des Hausbefigervereind genehmigte 
— dieſen Beſchluß. Der Schrinführer dieſes Vereins, Herr 
ramer, reinigte auf Antrag in ſehr entgegenlommender Weiſe 

noch in lepter Stunde die gerade im Druck befindlichen Miet- 
verträge von mehreren —— Die Sache der beiden 
Vereme iſt es nun, in jeder Wetie für Einführung des »Ge— 
ſchoſſes« zu jorgen. Leicht wird es nicht fein. — Ein weiterer 
Hauptpunft waren die Berhandlungen mit bem Verlage bed hie- 
figen Adreßbuches über Einführung der neuen Scyreibmeife. Das 



243 

Adreßbuch befand ſich Schon im Drud, ald der Schriftführer mit 
feinem Antrage fam; aber nichtödejtoweniger wurde alles Ents 
egenlommen zugeiagt. Im Vorwort fteht deshalb eine Aufs 
orderung an bie Einwohner Wiesbadens, ſich über die Schreib: 
weiſe der Vornamen zu äußern, und es wird ausdrücklich auf bie 
Anregung des N. D. Sprachvereins hingewieſen. Der Verlag bed 
Adrepbuches ift im Zweifel, ob man die Vornamen ohne meiteres 
mit der veränderten Screibweiie, z. B. Karl und Konrad, an: 
führen dürfe. Über dieſen Puntt gingen auch die Anfichten der 
Anweienden auseinander; e8 dürfe z. B. bei Abſchrift von Taufs 
zeugniffen und bei Handelsfirmen doch nicht geftattet fein, den bi8s 
berigen Carl und Conrad mit $ zu jchreiben. — Bejonders lobend 
wurde noch erwähnt, wie lebhaft die vier Tageszeitungen, ins 
beſondere das Tageblatt, den Verein durch Aufnahme regelmäßiger 
Mitteilungen unterftügen. 

Brieftaften. 
Herrn M. 2. in S. Gegen die oben auf ©. 182 gegebene 

Deutung der Buchjtaben p. p. als praemissis praemitten- 
dis d. h. mit Voranſchidung des Voranzujchidenden erheben Sie 
den Einwand, daß das Voranzuſchickende doch aber nicht vorans 
geichidt werde, daß die Formel alſo lauten müßte: non prae- 
missis praemittendis. Ste geben daher einer anderen Erklärung 
den Vorzug, die Sie von einem Jhrer alten Lehrer gehört haben: 
praetermissis praemittendis d. b. mit Weglaffung des Vor: 
anzufchidenden. Diefe Deutung hat auf dem eiſten Blid etwas 
Beſtechendes, aber jie iſt body nicht ſtichhaltig. Eine ähnliche 
Nuffaffung vertritt das ffremdmörterbucd von Foot, das p. p. 
allerdings nah gewöhnlicher Weiſe erllärt als praemissis prae- 
mittendis »vorausgeihidt, was vorausgefhidt werden muß«, aber 
hinzufügt: »mit Weglaffung der gewöhnlichen Höflichteitäformeln 
in Briefene. Das iſt aber ficherlich nicht der 
niſchen Worte. Wer Titel und Höflichleitsformeln weglajjen will, 
fann dies ruhig tun, ohne etwas zu jagen. Wenn man jedoch 
ausdrücklich erklärt, daß man dies tum wolle, jo ift dies menig 
böflih. Das p. p. ftammt aber aus einer fehr höflichen Zeit, in 
der man fich ängftlich vor dem Vorwurf zu wahren juchte, irgend 
eine „Dualität‘ der betreffenden Perſon ‚ignorieret‘ zu haben. 
Wenn man aljo Titel oder Vornamen nicht fannte oder, nachdem 
fie bereit8 genannt waren, fie nicht noch einmal anführen wollte, 
fo verwandte man das p. p., welches jinnbildlih Vornamen 
und Titel erſetzen ſollte. Es ift demnach eine Ähnliche Höflichfeits- 
formel wie das andere p. p., das noch jekt in Brieſaufſchriften 
gebraucht wird: »Herrn ..., Ritter hoher Orden p. p.«. Dieſes 
p- p. ift aufzulöſen als perge perge — fahre fort, fahre fort, um, 
Daß diefe Erklärung richtig fit, beweiſt eine andere Abkürzung, 
die als Seitenftüd zu unſerem p. p. früher auch häufig gebraucht 
wurde, nämlich p. t. d. b. pleno titulo oder praemisso titulo 
>mit vollem Titele oder »mit Voranſchickung des Titeld«e. Zn 
Kunjtreiterantümdigungen und ähnlichen Reiten alter Zopfzeit kann 
man noch heutzutage lejen von dem » Hohen Abel und p.t. Publi— 
fum«. Auch bier fol das nichtadlige Publikum durch Borans 
jegung des p. t. geehrt werden. Übrigens habe ich die von Ahnen 
angeführte Deutung der Buchſtaben p. p. nirgends gefunden; ic) 
habe 13 Fremdwörterbücher durdhgejehen, aber überall die Er- 
flärung praemissis praemittendis gefunden. Hoffentlich wird auch 
dieſes überflüſſige Erbjtüd des jteifleinenen Kanzleiftild recht bald 
ganz aus unjerer Sprache verschwinden. H. D. 

Herrn Dr. St. ... Leipzig. Der weibliche Vorname Jutta, 
in neuer Zeit wohl erſt unter dem Einfluſſe von Guſtav Freytags 
Brüdern vom deutjden Haufe wieder aufgefommen, tjt noch nicht 
hinreichend erflärt. Förſtemann denft mit Zeuß am die Jüten 
und Juthungen, aber F. Khull bezweifelt in giner jehr gefäl- 
ligen Mitteilung dieſen Zufammenbang, wie uns jcheint, mit 
Recht, weil ſich der Name in ältejter Zeit befonders häufig gerade 
in Thüringen findet, im 11. bi® 13. Jahrhd. mit Vorliebe im 
Haufe der Yandarafen. Dfter wird eim und diejelbe Perſon Qutta 
und Judita (Juditha) genannt, wie z.B. Kalſer Ludwigs des 
Frommen Gemahlin umd die Schwejter Ludwigs J., und ſchon 
Förftemann bat auf die Anlehnung an den bebräiichen Namen 
Judith hingewieſen. Vielleicht eine andere Verwandiſchaft ift in 
der Enge gegeben, die den Urſprung der Stadt Heidelberg an 
eine Seherin Jettha oder Juttba anfnüpft. Heute fommt nad) 

inn diejer latels 
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ſthulls Wiſſen der überhaupt ſeltene Name ausſchließlich in Nord⸗ 
deutſchland, alſo im niederſächſiſchen Sprachgebiete, vor. 

errn D,.., Mainz Im eigentlichen Sinne fann man, 
Ballen oder Badfteine auf die hobe ante legen oder hochkant, 
wie e8 in der Sprache der Zimmerleute und Maurer heißt. Geld— 
ftücte pflegen ſich im diefer Lage, d.h. auf der ſchmalen Seite, 
im allgemeinen nur dann zu halten, wenn fie wirklich in Rollen 
verpadt oder im Sparfajten rollenmäßig, eins am anderen, aufs 
bewahrt werden. Daher wahriheinlic ſtammt alfo, wie Sie ja 
auch ſelbſt vermuten, die jherzhafte, witige Übertragung: »@elb 
auf die hohe Kante legen«, d. b. fparen, zurüdlegen. Im Grimme 
ſchen Wörterbuch ift diefer Ausdrud in der Tat unerwähnt ges 
biteben, M. Heyne und Sanders bucyen ihn aber und zwar jener 
mit dem älteften Belege aus Gaudys Erzähl. 71 (dann ımd warın 
einen Skudo auf die hohe Kante legen), und Borhardt-Wuft- 
mann gibt vermutungsweife ebenfalls die oben vorgetragene Er- 
Märuıng an. 

Herrn M..., Karlsruhe. Der nach Ihrer Mitteilung in 
fübdeutihen Schreibjtuben beliebte Sap: »Die Erledigung des 
Auftrages wird erinnerte iſt nicht jo ganz unerhört, wie Sie 
anzunehmen jceinen. Goethe gebraucht erinnern wiederholt im 
diejer Weife, die Wörterbücher bringen folgende Beifpiele: »(er) 
erinnerte die Briefe, eine Bitte, den bevorſtehenden Geburtätag; 
nur diejenigen Gegenſtände vorzunehmen, welche erinnert wurden «. 
Aber diefe vielleicht landſchaſtliche Ausdrudsmweile, die den Sinn 
des Beitwortes verfchiebt, ift felbft durch Goethe nicht eingeführt, 
geſchweige zu allgemeiner Anerkennung gelommen, und daher 
empfiehlt ſich's ganz gewiß, auch ben Ihnen anjtöhigen Sag zu 
vermeiden. Dafür zu fagen: »Die Erledigung des Auftrages 
wird in Erinnerung gebracht · wäre wohl fanzletmäßig, doc) nicht 
ihön. Am einfadyiten jchreibt man dem allgemeinen Gebrauche 
gemäh: »An die Erledigung des Auftrages« oder noch fürzer: 
»An den Auftrag wird erinnerte 

Herrn 3.%....., Hamburg. Daß das fo viel mißbrauchte 
franz. ehie von dem deutſchen Hauptivort »der Schich« abſtammt, 
ift ſchon befannt, und auch die ſpaßhaften Berunjtaltungen, die 
fi) der unechte Fremdling gefallen lafjen muß, jind nicht neu. 
Berelts 1896 hat ſich der Brieftaſten (Sp. 173) über die chicesten 
Fagons und chice Herrenmoden lustig gemacht. Indes, wenn 
die chieern und chiesten Saden noch immer leben, lann aud 
wieder einmal auf den Unfinn bingewiejen werben. 

Herrn MH... ., Flensburg. Das Wort leiderdeffen ganz 
leichbedeutend mit »leider« iſt weiterhin wohl nur aus Th. Storm 
fannt geworden, der es gelegentlich verwendet. Das gibt auch 

Sanders an, während M. Henne weder im Grimmſchen nod in 
feinem eigenen Wörterbuche den merfwürdigen Nusbrud erwähnt, 
injofern mertwürdig, al& hier der Werfall » deijen« noch jchwerer 
erflärlich fit als der in »leider Wottet«, vgl, vor. Nr. Ep. 196 |. 
(Wertvoll iſt Ihre Angabe, daß dies »leiderdejjen« bei Ahnen zu 
Sande ebenfo geläufig wie >leider Gottes« jei. Wo kennt man 
es noch?) Daß es aus einer vielleicht ganz gedankenloſen Anz 
lehnung an »mährenddefien«, »indeflen« und bejonderd » unter 
dejien« entjlanden ift, wäre möglich; aber in diefer auf fo engen 
Raum bejchränft gebliebenen Wendung den Uriprung und das 
Vorbild für den allgemein verbreiteten Ausdrud »leider Gotted« 
zu juchen, gebt nicht an. 

Herrn W, . . ., Delipih. Eine Duelle kann nur verfiegen, 
nicht aber »verfiehen«. Berjiegen heift »verfidern« und fit 
mit diefem Worte auch ftammperwandt, es hat fich zu einem 
felbftändigen Zeitworte entiwidelt aus dem mittelhodhd. versigen, 
dem Mittelmort (Partizip) von ver-sihen d. ti. versfeihen. Die 
Segenüberjtellung der mittelhochd. Formen sihen, sigen und siech 
(ie als Doppeltaut), siuche (u—=ü; Seuche), suht (Sucht) macht 
den urſprünglich weiten Abjtand wohl auch für ſolche Mundarten 
bemerkbar, die »fiegen« und »fiechen« in der Ausiprache nicht mehr 
unterfcheiden. — Detertei ift eine unglüdliche Nachbildung der 
»Auäfunfteie, und die Koppelung ⸗Auskunft- und Detectei« 
madt nur übel ärger. Dies Berfahren, Wörter mit gleichen 
Bildungsjilben jo aneinanderzurüden, hat in der geſprochenen 
Epradye wahrjcheinlich nie, wohl aber in der Kanzleiſprache älterer 
Beit eine Rolle gejpielt, und ficher iſt es heutzutage fajt gan 
wieder aufgegeben. Genaueres fünnten Sie darüber finden be 
Behaghel, Zur Lehre von der deutichen Wortbildung, Will. Beis 
hefte zu diefer Zeitichr. II. Reihe S.147, und bei W. Steglid, 
über die Erfparung von Flerions= und Bildungsfilben bei kopula= 
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tiven (jo!) Verbindungen im Kluges Zeitjchr. für deutſche Wort- 
forfhung III. 1—52. 

Sam D.€... ., Stendal. Das mundartliche Wort 
gedösche, da3 fie von Zeig her fennen, ift noch nicht befriedigend 
—— Aus führlich behandelt es Regel, Ruhlaer Mundart. 
Welmar 1868, S. 189:3 gedösen, demütig, ſtill, Heinlaut. Er 
möchte es mit dem fulbaiicen gedaeg, gedaeh und dem ſchmal⸗ 
faldiihen gedõ (Bilmar, Kurheſſ. Idiot. 64) zufammenbringen 
und dies wohl mit Recht; denn den Kehllaut Hat aud das 
Ruhla nahe Winterftein: gedöyen ſy— Ich⸗-laut) nach L. Hertel, 
der dad Wort in feinem Thüringer Sprachſchatz anführt und uns 
brieflich in gefäligfter Weile weitere Huekunft gegeben bat. Das 
mit ftellt num Regel bayriſch dusen »ftille fein«, döstig, deschti(g) 
»matt, niedergeihlagen«, düsig »fleinlaut« uſw., dausig »ftille, 
gehorfam« (Schmeller I? 545— 550) zufammen und leitet alle 
dieſe jamt dem ruhl. gedäsen von dem mittelgochd. düzen >» jtille 
fein«e ab, an bas ſchon Schmeller ſelbſt gedacht hat. Regel 
glaubt in dem Wort eine ftarfe Partizipialform zu erfennen, aber 
die dem allein entiprechende längere Gejtalt des Wortes auf-en 
ift auf ein fehr Meines Gebiet (Ruhla und Winterftein) beichräntt, 
während jonjt überall in Ojtthiringen (Naumburg), Leipzig, Beib, 
Altenburg und Greiz gedäsch ober gedösche überliefert fit. Auch 
ber Votalismus (helles, langes) &: ü macht bei Regels Ablei- 
tung Schwierigkeit; freilich ſpricht der Mitenburger, wenn mir, 
dem Schriftleiter, der lang des wohlbelannten Wortes treu im 
Ohr geblieben ijt, eher ein langes ö flatt bes ö, aljo gedössche, 
bas eh leichter mit der ü-Meihe vereinigen ließe. L. Hertel jelbit 
hält Aufammenbang mit dem mittelhochd. tougen heimlich für 

lid. — Der andere Ihnen aus Zeit geläufige Ausdrud möch 
. >er hat möch in der Lotterie gewonnene — wie man jagt, 

wie die Leute jagen) ift wirklich nichts anderes als eine Ber: 
ichmelzung von »meine ich«. Zwar ift die Bedeutung ftarf vers 
blaßt (2. Hertel bringt dafür als deutlichiten Beweis ein Beifpiel 
für die Verwendung in der abhängigen Rebe dai Väder schrib, 
e wörde möch däs gäld sälwer bringe), aber ftellenmweile in 
Thüringen wenigſtens (Hertel gibt Erfurt und Nordhaufen an) hält 
die Mundart jogar den Doppellaut darin feſt maich, In ähn- 
licher Verwendung verzeichnet auch das Schweizer Ydiotifon IV 309 
meini und mein: Es häd m. grad Zöchni en 

Herm J. Fr... ., Bonn. Der Vorname Fredy und neben 
dem deutjben Ortönamen die Angabe Cottage, das iſt ja wohl 
mehr al® notwendig Fremdes in der Berlobungsanzeige eines 
beutichen Offiziers, aber zu einer allgemeineren Schlukfolgerung 
reicht ed doc nicht aus, 

Herrn D.8...., Dresden. Das Ahnen aufgefallene Wort 
erbällen (»Er bat fich die Hand erbällt«) ift eingehend in Schmels 
ler: Bayer. Wörterbuch 1167 behandelt. UÜber die Bedeutun 
jagt er: »berbellen, verbellen... den Fueß, die Hand, fie bur 
einen falichen, raſchen Tritt, durch einen prellenden Stoß taub 
und unempfindlid; machen, worauf — eine Geſchwulſt, 
oft ein Geſchwür folgt. Nicht oder übel beſchlagene Pferde find 
dem Berbellen jehr ausgefegt.« Grimm, Deutich. Wörterb. III 715, 
umijchreibt die Bedeutung des Wortes weiter: »Erbellen, erbällen, 
intorquere, verftauchen, verfrieren, den Ballen der Hand und des 
Tubes verdrehen, ſich die Hand vergreifen, den Fuß vertreten. 
Ich Habe mir die Hand, die Ohren erbellt.‘ Sonſt aud) "ver 
bellen.“ Intr. die Füße erbellen, laufen auf; die Hände, Ohren 
erbeilen, ftarren von Froſt.« Mir, dem Schriftleiter, iſt dies 
»erbällen«e aus dem Altenburgijhen genau befannt, aber nicht 
mit dem weiteren Wortjinne verlegen, verdrehen, vertreten, fons 
dern nur im (bdeutlicyer) Beziehung auf den (menidlichen) Fuß: 
oder Handballen genau und allein mit der von Schmeller bezeich- 
neten Bedeutung. Doc erinnere ich mich auc daneben an die 
von Grimm erwähnte intranfitive (ziellofe) Verwendung,‘ und 
zwar da allein im Sinne von »erftarren« und ohne Beziehung 
zu den Ballen der Hand oder des Fußes. Dieje Erweiterung 
des Begriffsumfanges ift an und für fich nichts Ungewöhnliches, 
aber in unferm Falle jcheint fie auf engen Raum begrenzt ges 
blieben zu fein; denn außer Grimm verzeichnet fie nur nod) 
Campe 5, 271 (Berböllen.. böllig werden. Die Füße verböllen, 
wenn fie durch irgend etwas auflaufen, did, fteif werden). Sein 
andre Wörterbuch bringt ein Zeugnis dafür. H. Paul beis 
fpieläweile kennt »verbällen« aud nur in Bezug auf den Ballen, 
die »rundliche Erhöhung am Fuß oder der inneren Handfläde.e 

Bas nun die Verbreitung ded Wortes betrifft, jo wollte ja 
Schmeller eigentlih nur Wörter fanmeln, bie »in der heutigen 
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allgemein⸗ deutſchen Schriftipradye entweder gar nicht oder nicht 
in denfelben Bedeutungen üblich finde, und Adelung 4990 nennt 
»Berbällen« wirklich ald »nur in einigen Gegenden üblid..e Aber 
jo wenig wie Grimm vermerkt aud) Sanders 1,37 eine landſchaft⸗ 
liche Beihräntung. Anderſeits tritt zu Schmeller® z. T. ſehr 
alten bayriſchen Zeugnifjen Erbes Wörterbud) der deutſchen Recht⸗ 
ichreibung für Schwaben (auch Verbällen), für Sadjjen da8 von 
Th. Mattbiad (Erbällen und Berbällen), erbällen it in Schlefien 
befannt, und endlich führt Sanders im Ergänzungswörterbuch 
©. 35 aud einen Schriftfteller nieberdeuticher Herkunft an, feinen 
Geringern als Moltte, ber in einem Briefe (333) von der Furcht, 
ein Bierd zu »verbällen«, ſpricht. Nach einem ebenda mitgeteilten 
Belege aus Jablonskys Lerifon der Künfte und Wiſſenſchaften 
1767 (S. 1256b »Berbellen, Erbellen ijt ein Fußmangel an 
Pferden, die entweder einen gar zu harten oder allzumweichen Huf 
haben und lange barfuh darauf geritten werben«) fünnte das aller- 
dings als Fachausdruck aus der beionderen Reiterſprache gelten. 
Aber es iſt aud im Braunſchweigiſchen üblich, Danneil bezeugt es 
für die Altmark und Schambach (verballen) für das Göttingifche, 
überall nur in dem engeren Wortfinne. Alfo wird allem Anjcheine 
nad das Wort auf dem ganzen Spracdgebiete befannt jein. 

Geſchäftlicher Teil. 
Die Aweigvereine und Bereinsmitglieder bitte id, 

während ber Ferienzeit Juli und Auguſt an die Bereinsämter 
nur dringliche Sendungen richten zu wollen. 

D. Sarrazin, Vorfipender. 

Zur Erinnerung an die Breslaner Feittage 
find mehrere photograpbiihe Aufnahmen gemacht worden, 

bie zu nmebenftehenden Preifen von Herm Paul Fiſcher in 

Breslau, Höfhenftr. 27a, zu beziehen find: 
1. dem Grund 

—— RE. h Größe 30:40 cm 3.4 

Frühftüd in der Schweizerei 

pn . Im Schloßgarten v. Fürftenjtein 

. Bor dem Schloß Fürftenjtein 

Bid in den Riefengrund und 

auf Schloß Fürftenftein 

Blick nad) der alten Burg 

Größe 13:18om, jel.% 
aa 

2 

An die Mitglieder des U. D. Sprachvereins. 
Dem Beihluffe der Breslauer Hauptverfammlung gemäß 

(ogl. Sp. 211 bief. Nr.) hat ſich ein Ausſchuß zur Bearbeitung 
von Mitteilungen für »Spradheden« gebildet. 

Diefe Mitteilungen jollen monatlich einmal den Borftänden 
ſamtlicher Bmweigvereine mit der Bitte überjandt werden, fie in 

ihren örtlihen Zeitungen zu verwenden. Sie follen aber auch, 

ſchon mit Nüdfiht auf die große Anzahl von Städten, in 

denen feine Zweigvereine vorhanden jind, allen den Mitgliedern 

regelmäßig zugehen, die ſich bereit erflären, für die Einrichtung 
von Spradeden in den Zeitungen ihres Bereiches zu mwirfen. 

Der Unterzeichnete, der mit der Bildung des Ausichujjes bes 

traut ijt, richtet num an die Mitglieder die Bitte, nicht nur vecht 

zahlreich ihre tätige Teilnahme an der Arbeit für die Sprachecken 

zu erflären, jondern den Ausſchuß auc zu unterjlügen durd) 

Übermittlung 
1. möglichft vieler bereits in Spradheden veröffentlichten Mit- 

teilungen, 

2. von Beiträgen oder Hinweifen auf geeignete Gegenſtände. 

i. A.: Friedrich Wappenbans, 
Oberlehrer an der Prinzenſchule in Plön (Holftein). 
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Im zweiten Vierteljahr 1903 gingen ein 

an erhöhten Jahresbeiträgen von 5.%# und mehr: p 19 Usambara-Kafiee 

25.4 von dem Deutichnationalen Handlungsgehils: Ta age 

en-Berband in Hambuig; ‚Bu, 3, 

10 .# von Herm Rechtsanwalt Dr. Alerander Peſen— —— —— 
dorfer in Graz: — uckuich Glas 

je 5.4 von bei. Herren: Werner Hemprich in Rhosmaen Erdnuss- Speiseöl 
(Purfey, Surrey), Pfarrer Hobein in Mandel bei Kreuznach 

und Pofipraftitanten Hunke in Zange Br DM). —— ! er Bft ss = — 

3. Berggold, Shapmeiiter. — Kola-Eikör 
— — * . Vs Meclenburg· Schwerin. 1, Lit Flaſchen A 2,—. 

Saupf- und Berfandgefdäfl: "ı ” „ 3,00. 

Empfohlen werben: Berlin W.35, Kamerun- Kakao 

+ Fübomftraße 89/90. Pfd. A 2,— und 2,20. 

Tennistafeln Biweiggefchäfte: — 

a it Berlin, Leipslgeritraße bl. . 41,20, 1,60, 2,20. 

— u a sen ausriaie: Volk um Der ——— Kolonial- Zigarren 
Relungepreife von 1.4. - Wit Moabit md pn v. .4 4-25 das Humbdert. 

Die gleichen Tafeln unaufgezogen koſtenlos. | Dresden, — gadireiche 

| den. cchingkt, — 
Preisliste kostenfrei, Briefbogen 

mit dem Wahlſpruche des Allgemeinen Deutſchen Sprachvereins 
100 Stüd, pofttrei: 1,30 .4. 

Gmpfehblenswerte Büdher. 

Inhaltsverzeicnis 2. Wörterbüder der deutſchen Sprache. 
der Beitichrift bed Allgemeinen Deutihen Spracvereins, der Wiſſen⸗ lei 3 
a und fonitiger Veröffentlihungen des Vereins at a BR Wörterbud. Leipzig, ©. 3. Bögen. 

* Duden, Konrad, Bolfländiges Wörterbuch der deulſchen 
Der Preis des mehr als 20 Bogen umſaſſenden Inhalts— rade mit efymologifhen Angaden, Aurzen Saderklä- 

verzeichnifjes beträgt 4.4 (poftfrei 4,30 AM). 2 und Verdeutfhungen — —* 8 und 
Die Geſchäftsſtelle Wien. Verlag des Bibliograph. Juſtituts. 7. Aufl. geb. 1,65.4. 

berhard, Job. Aug., Synonymifhes Sandwörterbud der 
bes Wllgemeinen Deutihen Spradpvereins, € { ’ 25 Aufl Don Dito Si SA 

Berlin W30, Mopitraße 78. —— rag rs ufage won yon. Leipzig, 

— — Fuds, Pauf Imm., Deutſches Zörterbuch auf ——— 
Grundfage. Stuttgart, Hobbing u. Büchle. 1898. 3,25 4. 

Die älteren Jahrgänge der » Zeitfchrift« und der »Beihejte« | Heinte, Albert, Deutſcher Sprachhort. Ein Stilmörterbud. 
fünnen zu folgenden Preiſen bezogen werden: Leipzig, Renger. 1899 f. 12.4. 

. - . ne, ori utſches Wörterbud. Leipzig, Hirzel. 
Zeitſchrift des Allgem. Deutfchen Spradvereins | Yyt_Fis0o rohe Aırsgabe in 3 Winden 3054. Nice 

Jahrgang 1— 16 (1886— 1901) je 3.4. Ausgabe in 1 Band 10.4. 
u 3 i j i Aluge, Sriedrich, Elymologifhes Wörterduß der deuffhen 

Wiſſenſchaftliche Beihefte zur Beitfchrift Srrahe. — —* Straßburg, Trübner. 1899. XXVI, 
: IS. geb. MM. 

(Rr. 1-21) je 0,80 A. Matthias, Th., Volländiges kurzgefahtes Wörterbuch der 
_— deutſchen WMehtfhreidung mit jahlreichen SFiremdwort- 

verdenffhungen und Angaben über Herkunft, Bedeutung 
Deutſcher Sprache Ehrenlranz. Was die Dichter unferer Mutters Fi 2 R 

ipradıe au — zu Leide fingen und ſagen (Xu. 339 ©.), For hr ae 1008. | — —— 

ungebunden 2,40 4. gebunben 34 auf ermann ui * örterdu i alle, Riemeyer. 
Du Bi De Hermann, Wider die Engländerei in der deutſchen * Re 0A Deutſches 8 4. Halle, y 

Sprade, 0,30 A. Weigaud, Karl, Penifdes Wörterbud. 4. Aufl. Gichen 1881. 

Meigen, Dr. Wilhelm, Die deuten Pflanzennamen (VIII und j ; 

—* * rag z — 3. Sprachrichtigkeit. 
öllner, Dr. Fr., Die Einrichtung und Verſaſſung der Fruchts a 

i ; ndrefen, Karl Guflaf, Spradgedraud nnd Spradridtig- bringenden Gefellichaft, 1,80 „A. Reit im Dentfden. 7. Aufl. Leipzig, Neisland. 1992. 5.4. 
Verlag des Allgemeinen Deutfhen Spradvereins Bruns, Karl, Gutes Amtsdentfh. Cine Betrachtung von 

F. Berggold, Berlin W30, Mositrahe 78. vielen Beifpielen. Berlin, K. Heymann. 2. Aufl. 0,50 .4. 

Briefe und Yutendungen für die Bereimsleitung | _Geidiendumgen und Beitrittserflärmmgen (äbrliher Beitag 3 Mut 
find zu richten an ben Borfipenden, | wofür die Yeitichrift und fonitige Druntichriften des Berelns wellefert werben) an 

Berlin · Friedera die @eihäftshtelle z. O. des Schupmetiters 
Geheimen Dberbenrat Dite Garresin, ine a, Berlagsbuchhändier Ferdinand Berggold in Berlin WO, Kalferallee 117. Mopitrabe 78. 

Briefe und Qufendungen Hir bie Tanne an den Herausgeber, Oberlehrer Dr. Ostar Streicher In Berlin NW 52, Baulftrafe 10, 
Ar die Biffenihattlichen an Brofefior Dr. Paul Btlerich In Berlin W30, Moplirahe 12, 
für das Werbeamt an Überichrer a. D. Dr. @fiutber Saalfeld, Berlin-firledenau, Sponholgftraße 11 

Für die Schriftieitung werantwortiih: Dr. Ostar Streicher, Berlin NW 52, Banlitrabe 10. — Berlag des Mlgem. Deutfchen Spradvereins (I. Berggold) Berlin. 
Drud der Bucdrucerei des Walfenhautes in Halle a. d. ©. 

Diefer Aummer find beigefügt: Eine ups zum Bezug der nenen Zeitfchrift »Deutfche Grde«, herausgegeben von Proſeſſot 
Paul Langhans, und eine Beilage Der Deringsbuhhandlung von Wilh. Grunom in Leipzig betr. »Allerhand Spraddummheiten« 

von Guſtau Wuſtmann. 
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Baden . 140 

Altenburg (S.«%.) 140 

ultona (Eibe) . 112 

Ungerburg - 13 

Anliam . - + 1) 

(Erzgebirge) il 
Urnitadt . 66 

Attendorn 13 
Augsburg » = 
Barmen . . + 180 

Bauten 8 

Bebburg . » + + 18 

Bergedorf 14 

Be — 1188 

Bieleteld “ 
Bingen (Abel) 3 

(ieftentum) . 14 
Bitterfeld . . » 4 

Bohelt . 20 

Bochum 15 
Bom ..... 30 

Boppard . — 

Bolton . a 

Braunihwein - 256 

Bremen . 7 

Breslau 205 

zu übertragen 3127 

") Abtürzungen: 9 

se» man anmm on 22 a zazma 

Vverzeichnis 
der 

242 5weigvereine des Allgemeinen Deutſchen 8prachvereins (nebſt ihrer Mitgliederzapl) 

und der geihäftsführenden Vorftandsbeamten*) 

nad den bis Mitte Juni 1903 eingelaufenen Angaben. 

Geihäftsführende Worftanbsbenmte 

Direltor Dr. Geſchwandtuer. 
. Boftdiretor a. D. Baul. 

Roftdireftor Heimblirge 
. Bürgericullchrer — 

Neltor E. Jenſen, Altona-⸗Ottenſen, 
Arnolditr. 68. 

. Mittelfeultehrer A. Sarınd, Altona, 
st. Miühtenitr. 197. 
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Begründet von Berman Riegel 

Im Auftrage des Borflandes herausgegeben von Dr. Oskar Streicher 

Dieje Zeitſchrift erfcheint jährlich zmölfmal, zu Anfang jedes Monats 
und wi de Sglieern da Agemenen Deutiäen Gprageerend unengeitih a er Ye 
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Inhalt: Wichtige Entiheidungen zur neuen Rechtſchrelbung. Bon Geh. Cherbaurat DO. Sarrazin. — Aus ärztlichen Sreifen. 
Bon Geh. Santtätsrat Dr. Ernit Graef. — Juriſtiſche Engländerei. Bon Landgerichtärat Dr. Imhoff. — Die Erftarfung des 
Deutihtums in Nordamerlifa. Vom Heraußgeber. — Kleine Mitteilungen. — Kur Sehärfung bes Spradgefühls. — Bücherſchau. — 
Zeitungsſchau. — Brieftaften. — Geſchäftliches. — Anzeigen. 

(Berlin 1903, Weidmannihe Buchhandlung) »zum Gebraud in 

Wichtige Entiheidungen zur neuen Rectichreibung. | den preußtichen Kanzleien, gemäß dem Beichluffe des Königl. 
Zu den zahlreihen Doppelfchreibungen, die das reiche- | Preuß. Staatsminifteriums vom 11. Juni 1903. Während das 

amtliche Wörterverzeichnis der neuen Rechtſchreibung zulieh, haben | baveriiche Verzeichnis die nicht anzumendenden Schreibungen ein= 
nunmehr die beiden gröhten Bundesitaaten, Preußen und Bayern, | geflammert hat, find fie in dem preußiihen geſtrichen, das 
Stellung genommen. ihre Entiheidungen liegen in amtlichen außerdem auch feine Regeln emtbält. Diejer Umſtand und bie 

Wörterverzeichnifien vor. In bem bayerischen Regelbuche München, Zwedbejtiimmung »zum Gebrauch in den preußiichen Kanzleien« 

Berlag von R. Oldenbourg) waren die Doppeljcreibungen, die laſſen darauf fliehen, daß eine bejondere Ausgabe für den Schul⸗ 
nur als zuläffig gelten follten, von Anfang an in Klammern ge | gebraud mod vorbehalten ift, bei der das Megelbud ja auch 
ſetzt. Das Königl. Bayeriſche Stantsminifterium des Innern für | Füglic nicht entbehrt werben Tann. 
Kirhen- und Schulangelegenheiten verfügte aber bereits unter Ob von dem anderen Bundetftaaten über bie Doppelichrel- 
dem 23. Januar 1903 amtlich, daß diefe in Klammern ftehenden | dungen bereit® Beſchlüſſe vorliegen, ift bisher nicht befannt 
Schreibungen in der Schule nicht gebraudt werden follten, | geworden. Daß ihre Entiheidungen mit denen Preußens und 
und diefe Verfügung darf wohl als Enticheidung der bayeriſchen Bayerns in allen wefentlichen Bunften zufammengehen werden, ift 

Regierung überhaupt angejehen werden. ') aus dem Grunde als ficher anzunehmen, weil alle Bundesregie- 

Neuerdings hat nun auch das Preußlſche Staatsminifterium | Tungen das Einheitsiwerf zu fördern ſtets bemüht geweſen find. 

über die Doppelfchreibungen Beſchluß gefaht und ein » Amtliches Ein ſolches Einheitswert fiegt in dem preußiihen und 
Wörterverzeihnis der deutſchen Rechtichreibung« herausgegeben | dem bayeriihen Wörterverzeihnis wirtlid, vor. Ein näherer Ver— 
— — ‚ gleich ergibt die hocherfreulihe Tatſache, daß beide in der Aus— 

1) Nachdem der vorftehende Aufſatz fhon zum Druck gegeben | wahl zwiſchen den Doppelihreibungen — bis auf verſchwindend 
war, erhielt ich das joeben für Bayern erſchienene wenige und, im voraus bemerkt, recht belanglofe Abweichungen — 

Weigane Debeka ——— Kegel Fe vollftändig übereinftimmen. Man darf es getroft auefprechen, daß 
. a am euien ı 4 » 

Grundfägen verjaht von Dr. &. Ammon, $. Gymnafialprofefior, mit diefen Enticheidungen Preußens und Bayerns die deutſche 

unter Mitwirkung von Oberitubienrat Dr. N. Wedlein, 8. Gym: | Einheitsjhreibung unter Dad und Fach gebradıt ft. 
nafialreftor. Münden 1903, Berlag von R. Oldenbourg. Preis Daß angefichts einer folden Errungenihaft der Wliderſpruch 

geb. 1,10 .4, geb. 1,30 4 deö einzelnen zu verftummen, dal; jede perjönliche,- in: Eingel- 
Ein kürzlich) dazu ergangener Erlaß des Königl. Bayeriichen . 

"Staatsminijteriums des Innern für Kirchen- und Schulangelegen- fragen etwa abweichende Meinung ſich zu beſcheiden Hat, darüber 
heiten vom 1. Augquft d. 3. macht die unterjtellten Behörden uw. wird unter deutichen Männern ermftlich nicht geftritten werben 
auf dieſes »in etwas größerem Umfange ald das amtliche Wörter | können. Ich möchte nicht mißverſtanden fein. Sein Menic glaubt, 
verzeichnis gehaltene Nachſchlagebuch⸗ unter dem Beifügen auf daß die gewonnene Eimheitsihreibung nunmehr für alle Zutunft 
eg en En —** Fa — — endgültig feſtgelegt und unabänderlich ſei. Die Schreibung iſt 

———— geeignet? erſcheine. wie die Sprache ſelbſt ſtetem Wandel unterworfen, und was heute 
Einer flüchtigen Durchſicht entnehme ich vorläufig nur, daß | als feſtſtehend gilt, das mag nad Verlauf weniger Jahrzehnte, 

= ** ——————— u —— re vielleicht ſchon früher, als veraltet oder doch als verbefferungs- 
in —* aufgeführt find, —54 das a preußiidhe amtliche bebürftig erfannt werben. Noch weniger aber wird jemand an⸗ 

Verzeichnis dem reichsamtlichen Wörterverzeichnis entiprechend in nehmen, daß bie jehige Rechtſchreibung das überhaupt denfbar 
betreff und im bezug angenommen bat; ferner, daß Zenit | Belle darfielle. Am mwenigften die Urheber diefer Rechtſchreibung 

und Zenith in Bayern noch freigeftellt bleibt, während Breuhen ſelbſt. Denn wer ſich wie fie in die Eingelfragen hat vertiefen 
nur »Zenit« jchreibt. Die in vorftehendem Aufſatz bereits ent⸗ * 
haltene Beſprechung dieſer Schreibungen konnte daher entfallen. | möffen, dem find igre Mängel, Die mannigfaltigen Folgewidrig⸗ 
Es ift übrigens wohl anzunehmen, dak man auch in Bayern auf keiten oder Unitimmigtelten, die vielfachen ſcheinbar uͤnnötigen 

die Dauer der. einfacheren Form Zenit den Vorzug geben wird. | Schwierigkeiten ficherlic weit Harer und eindringlicer zum Bes 
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wußtfein gelommen al® dem Laien, ber fich an dieſe oder jene 

ihm gerade unbequeme lnebenheit ftößt. Und zur fpäteren Ab» 

ftellung dieſer Mängel, zu einer vereinfachten, folgerichtigeren 
Geftaltung unferer Schreibweifen bie praftiih und wiſſenſchaft⸗ 

Ich vorbereitende Arbeit zu leiten, dazu find bie zahlreichen 

Gelehrten und Sachkundigen, bie der Deutſche Spradjverein unter 

feinen Mitgliedern zählt, gewiß in erjter Linie mit berufen. Auf 

der andern Seite erwäcjt aber auch gerade unferın Verein vermöge 

feiner einflußreichen Zufammenjegung und feiner großen Berbreis 
tung jegt zunächft die danlbare Aufgabe, mitzumirten, daß bie 
fo lange erfehnte und mit fo vieler Mühe endlich erreichte Einheit 

ber Schreibung in allen wifienfchaftlichen und fonftigen gebildeten 

Kreifen angenommen, daß fie in möglichft kurzer Zeit zum Gemein- 
gut bes ganzen Volles werde, »joweit die beutiche Zunge klingt«. 

Mit großer Genugtuung wird es von allen Seiten begrüßt 
werben, dab bei der Wahl unter den Doppelfchreibungen die 

amtliche Enticheidbung zuguniten einer möglichit folgerichtigen und 
fauttreuen Schreibung gefallen ift. Namentlich ift für den 8- 
Laut dem t vor c ber Borzug gegeben, für den B=-Laut bem 
z vor c. Demgemäb haben wir jet zu jchreiben: Altordb, Atzent, 

Kuvert, Defizit, Birkular, Zyllus uſw. Ferner ift gefchrieben: 

Hafardipiel (mie Bafar), Girlande, Gitarre, Intrige, Jockei, 

Bephir, Furier, Bureaus uſw. Belanntlich ift es gerabe bie 

Frage ber fs und z⸗Schreibung geweſen, die wegen ber Abs 

neigung vieler Gelehrten gegen die im Deutſchen ungewohnten 
Formen M und fz die große Zahl von Doppeljchreibungen ver- 

anlaßt Hat. Bezeichnend Hierfür find ein paar Äußerungen 
von Widerfahern dieſer Screibformen. Der eine behauptete, 

die Form Alzent gäbe ihm jedesmal, wenn er fie fähe, einen 

»Stich in die Augen«; der andere erflärte fogar, er beläme bei 
dem Anblid allemal — Leibfchmerzen. Da beide Klageführenden 
trefilihe Schulmänner find, fo werben fie hoffentlich in fürzefter 

Friſt an ſich ſelbſt die alte Erfahrung beftätigt finden, daß das 
Auge fih an ein neues Scriftbild ungemein ſchnell gewöhnt, 
ebenjo ſchnell wie das Obr an ein neued Wort, und daß ein 

anfänglihes Unbehagen überraichend ſchnell ſchwindet. Ich habe 

biefe Hußerungen des Unmuts hier verraten zu follen geglaubt, 

damit auch fünftig nicht vergejjen werde, wie fchwierig es geweſen 

ift, die vielen gelehrten Köpfe unter einen Hut zu bringen. Es 

fonnte nur dadurch erreicht werben, dab ber Hut möglichſt mit 

allen Lieblingsblumen jedes einzelnen gefchmücdt wurde: mit dem 
Accuſativ neben Alkufativ, Actent neben Algent, Eylinder neben 
Zylinder uff, Heute find die Blumen ſchon verwellt und — 

liegen auf dem Kehriht. Das mag jhwerfälligen Gemütern als 
beherzigenäwerte Lehre für die Zukunft dienen, 

Bemerkenswert in dieſer Hinficht ift auch eine Ericheinung, 

der man bereits jeßt, wenige Monate nad der Einführung der 

neuen Rehrichreibung, in ber Mehrzahl derjenigen Zeitungen, 

Drudichriiten uſw. begegnet, bie die meue fs und 3: Schreibung 

angenommen haben. Das reihsamtliche Verzeichnis durfte ſich 

an eine Anderung der Wörter Gaft, Ganaille, Colffeur, Coupe, 
Courage, Coufin, Eoufine offenbar noch nidt heranwagen. 
Unbetümmert um dieje amtliche Schreibweije und ohne Zweifel 

in gutem Glauben jchreibt man fchon jeßt durchweg: Haft, Kanaille, 

Koiffeur, Kupt, Kurage, Kufin, Kufine — denn jeder hat oder 
nimmt doch nicht gleich bei jedem Worte, das er nieberjchreibt, 
das amtliche Verzeichnis zur Hand. Much dieſe Erſcheinung 

beweift recht deutlich, wie ungemein ſchnell fich die Gewöhnung 

an eine neue Schreibmweife vollzieht, und namentlich, welch großes 

Gewicht" auf die Folgerichtigteit gelegt werden muß — aud) 
eine beherzigenäwerte Mahnung für die Zukunft! 
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Bon den Abmweihungen in ben Screibweifen des bayeri- 

ſchen und des preußifchen Wörterverzeichniffes find vorab die Fälle 

aus zuſcheiden, die mundartliche Verſchiedenheiten betreffen, wie 
Baufhquantum u. Pauſchquantum, birfchen u. pirſchen, Haber 

u. Hafer, nergeln u. nörgeln, Reps u. Raps, Sulz oder Sulze 
u. Eülze u. dgl. Bon bdiefen Sprechformen abgeiehen, bleiben 
zwiſchen beiden Berzeichnifjen nur folgende erwähnensmerten Ab: 

weidungen übrig: 

Bayern. Preußen. 

abends Abends u. abends 

Eäfur Zäjur 
Genetiv u. Genitiv Genitiv 

kurzerhand furzer Hand u. kurzerhand 

Islam u. Iſlam Iſlam 

Israelit u. Iſraelit Iſtaelit 
Kapitäl u. Kapitell Kapitel 

zu Mute m. zumute jein 
Slawe (Slave!) 
Bepter (Scepter') 

zu Tage u. zutage fördern 

zumute jein 

Slave 

Szepter u. Zepter 
zutage fördern 

tags darauf Tags u. tags darauf 
vermittelft vermitteld 

Blick Blies 
Der Beiprehung dieſer einzelnen Wörter fei bie Bemerkung 

vorausgeſchickt, daß ald mahgebendes reihsamtliches Wörter: 

verzeichnis wohl nur das gelten kann, welches bem Beſchluſſe 
bes beutihen Bundesrats über »die einheitlihe Geſtaltung der 

deutſchen Rechtſchreibung vom 18. Dezember 1902 zugrunde 

gelegen bat und ihm als befondere Drudanlage beigefügt ijt. 

Nach diefem auch in den Zeitungen veröffentlichten Beichlufie ſollte 
bie weitere Herausgabe und der B-rlag des neuen Regelbuch® nebſt 

Wörterverzeihnis jeder der verblindeten Regierungen für ihr 
Stantägebiet Überlafien bleiben. 

Dieſes reichdamtlihe Verzeihnis enthält von dem vorſtehend 

aufgeführten Scjreibungen zwei, die bier zunächſt zu beiprechen 
find: Eäjur u. Zäfur, Scepteru. Zepter. Da das bayeriiche 

Berzeihnis grundfäglich überall für den 3- Laut das z bevorzugt, 
jo ericheint die einfeitige Schreibung »Eäjur« auffallend umd gibt 

ber Vermutung Raum, dab bei ber Abſaſſung des Verzeichniſſes 
nicht diefe zuletzt bejchlofiene Bundesratsvorlage, jondern eine 

ältere Ausgabe ald Grundlage gedient habe. Mbnliches gift von 
Szepter (die Echreibung mit z ift in dem reichdamtlichen Ber: 

zeichnis überhaupt nicht enthalten). Bei diejen beiden Wörtern 
(Zäfur und Zepter) bedarf ed ſonach anicheinend nur einer nach⸗ 

träglihen Richtigftellung bes bayeriichen Berzeichnifjes, um 

es mit dem preußiichen in Eintlang zu bringen, jo da& von beren 

Beiprehung abgefehen werden fan. Dann verbleiben folgende: 
abends — Abends u. abends. Die in dem reichdamtlicdhen 

BVerzeicnis aufgeführte vielbeiprocene Form »heute abende ift 

in dem neuen preuhltichen Verzeichnis beibehalten worden, während 

»heute Abend« daneben nidıt zugelajien ift. Dana fann die 

Annahme, daß »heute abend« urjprünglich nur als zuläffig, nicht 

aber als allein vorgejchrieben habe gelten ſollen, nicht aufrecht 

erhalten werden. Somit iſt jept folgerichtig auch zu jchreiben: 
heute nacht, geitern morgen, morgen mittag ujw.; ebenjo Sonn» 

tag abend, Montag morgen ujw. Da hiernach den flein ge— 
fchriebenen Wörtern abend, nacht, mittag uff. in diejen Verbin» 

dungen die Bedeutung von Umſtands wörtern beigelegt tft, fo 

1) Die in dem preubiichen Berzeichnis eingeflammerten Schrei» 
bungen find >zuläflig, aber tunlichjt zu vermeiden«. 
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müfjen auch die Umftanbswörter abends, morgens, mittags Klein 

geichrieben werden, eine Folgerung, die Bayern ohne Bedenten 
und mit Recht gezogen bat, indem ed Abends, Nachts, Morgens 
befeitigte. 

Genetiv u. Genitiv — Genitiv. Hier hat fi Preußen 

für den althergebrachten »Genitiv« entihieden. Die Streitfrage 
darf aber als für das Bolt belanglos wohl ben Gelehrten zum 
Austrage überlafjen bleiben und hier ausſcheiden. 
furzerhband — kurzer Hand u. kurzerhand. Beibe 

Berzeichnifie haben übereinftimmend nur »vorberhand, überhand, 

allerhand · Man Hat daher dem bayeriſchen »kurzerhand« bie 

größere Folgerichtigkeit zuzuerlennen. 

Islam u. Iſſam, Israelit u. Iſraelit — Iſlam, 

Ifſraelit. Uber die 8= oder ſ-Schreibung in Fremdwörtern 

babe ich mic in dem Vorwort zur erften Auflage meines Wörter: 

buchs für eine beutihe Einheitsichreibung (S. 7) ausgefprocden 
und, um die Frage der Gilbentrennung in etwas zu erleichtern, 
für die Fälle, in denen ber Schreibgebrauc; ſchwanlt, das Schluß- s 
empfohlen. Freilich unterliegen viele von diejen fällen doch noch 
ben Gefehrtenzweifeln, und zu ſachgemäßen wifienicaftlichen Ent- 

fheidungen gehört bie volle Beherrihung einer großen Bahl 
frember Spraden. Der-Laie lann fid) aljo nur dur den Eins 

blid im die Wörterverzeichniffe Helen. Erfreulicherweije ftimmen 

Bayern und Preußen, abgejehen von ben obengenannten beiden, 
bei allen übrigen im Berzeichnid vorfommenden Wörtern in 
ihren Entiheidungen überein (Diekuffion, Dispens, Dilziplin, 

Miizele, Transparent, tranipirieren, tran&portiren, tranſzendent 
uſw.). Nah Streihung von Islam und Jsraelit im bayerifchen 

Verzeichnis wäre bemnad die vollftändige Übereinftimmung 
erzielt. 

Kapitäl u. Kapitell — Kapitell. Sollte nicht das aus 
bem italientjchen capitello entlehnte »Stapitell« (lat. capitellum, 

Berfleinerungsform von caput) ohne weitereö als bie richtigere, 
übrigens auch gebräuchlicere Form anzufpredhen und »Stapitäl« 

demnach kurzerhand zu befeitigen fein? 
zumute fein — zu Mute u. zumute fein; bazu: 
zutage fördern — zu Tage u. zutage fördern. In beiden 

Bällen hat die bayeriſche Schreibung den Vorzug der gröheren 
Folgerichtigleit. Beide Verzeichniffe haben nämlich bei faft allen 

Übrigen hierhergehörigen Wörtern übereinftimmend nur die zus 
fammengezogene, kleingeſchriebene Form: zufolge, zugute halten, 

zuleide, zuliebe, zumichte machen, zuftande kommen, zuftatten 

fommen. Daher befier auch: zumute fein, zutage fördern. 

Hierbei fei einer nicht erfreulihen Übereinftimmung der 
Wörterverzeichniffe gedacht. Beide lafjen noch die vier Doppel: 

Ihreibungen zu: zu Grunde u. zugrunde geben, zu Gunften 
u. zugunften, zu Schanben u. zufhanden maden, zu 

Schulden u. zuſchulden fommen lafjen. Gegenwärtig herrſcht 

wohl Einjtimmigkeit darüber, daß jede Doppelihreibung vom 

Übel ift. In erfter Linie für die Drudereien, die es bekanntlich 
ald jchwere Laft empfinden, wenn ihnen verjchiedene Schreib» 

formen zu eigner Entjceidung überlaſſen bleiben; daher lehnen 

denn auch gerade fie fid gegen alle Unſicherheit in den Schreibe 

weiſen am bejtimmteften und lauteften auf. Wber auch für die 

Schulen und für das ganze jchreibende Volk ftiften Doppel: 

fchreibungen lediglich Verwirrung. Betreffs der genannten vier 

Fälle hat ſich Übrigens die Öffentlichkeit, wie ſich aus genauer 
Beobachtung während ber legten Monate feititellen läßt, längft 

überwiegend »zugunftene ber zufammengezogenen formen ent- 

fchieden. Es wäre recht fehr zu wünſchen, daß auch amtlich die 

noch zugelafjenen Schreibungen zu Grunde, zu Schanden uſw. be= 
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feitigt und bie Berzeichnifje badurd mit den bereits vorgeſchrie—⸗ 
benen Formen zuliebe, zuleide ujw. in Einflang gebracht würbden.*) 

Ähnliches gilt für die gleichfalls beftehen gebliebenen Doppel- 
ichreibungen »beiten, ſchlimmſten Fall(e)s u. beften-, 

Ihlimmftenfalls«, von denen bie zufammengefeßte Form (beſten⸗ 

falls) ſchon jeßt bie weitaus gebräuchlichere ift, entiprechend ben 

allein vorgeichriebenen andernfalls, jebenfalls, allenfalls uſw. 

Slave — Slawe Ein in biefer Zeitſchrift jchon früher 
(1903, Sp. 33) angeführter Grund rein äußerlicer Ratur ſpricht 

für die bayerifhe Schreibung: weil »Sklabe« vorgefchrieben ift, 

empfiehlt es ſich, das verwandte »Siabe« ebenjo zu jchreiben. 
Tatſächlich entftammen ja beide Ausbrüde demjelben Wort, wie 

denn auch im Grimmſchen Wörterbuche bei »Slave« einfach auf 

»&flfave« verwiejen wird und unter dieſem Stichwort beide abs 

gehandelt find. Grimm kennt nur »Slave, ſlaviſch · ihm folgen 

Moriz Heyne, Kluge u. a. 
tags darauf — Tags u. tags baranf, Die Klein 

ſchreibung findet Bier in ber Rüdficht auf Folgerichtigfeiten, bie 

füglich nicht unbeachtet bleiben lönnen, ein gewiß unerwünſchtes 

Hindernid. Die amtlichen Verzeichniſſe fchreiben nämlich vor: 

Sonntag, Sonntags; Montag, Montags uff.; die Form fonn- 
tags, montags iſt nicht zugelaſſen. Dementiprechend tft zweck⸗ 

mäßigermweife auch zu ſchreiben: Feiertage, Werktags, Wochentags 

— Wörter, die in den Verzeichniſſen übrigens nicht enthalten find. 
Die Schreibung feiertagd, wochentagd würde in ber jo Häufig 

vorfommenden Zufammenftellung » Sonntags und feiertagd« zu 

häßlichen und verwirrenden Unftimmigfeiten führen. (Man ver- 

gleiche Hierzu die 5. B. im Reichskursbuch oft wieberlehrende Bes 
merkung: »Die Züge Nr. 4 und 5 fallen Sonntags und feiertags 
aud«e — das amtliche ſtursbuch ſchreibt jelbfiverftändlich Freier: 

tage —, oder ⸗Das Geſchäft bleibt Sonn» und feiertagd ges 
ſchloſſen · »Die Übungen finden wochentags um elf, Sonntags 
und feiertags um zwölf Uhr ftatt«.) Entſcheidet man fi bier 

aber für die Großichreibung, jo werben folgerichtig auch bie 

Formen bei dem Worte Tag ſelbſt groß zu jchreiben fein, alfo 

Tags darauf, Tags zuvor, Tags über, umfomehr ald des Tags 
darauf, ded Tags zuvor, eines Tages uſw. ſelbſtverſtändlich ift. 
In diefem Falle dürfte daher die Groffchreibung vorzuziehen fein, 

fo lange Sonntags, Montags ufw. groß geichrieben werben muß. 
Dann erübrigt fih aud die eigens für dieſen Zwed zurecht 
gebaute fünftlihe Regel, daß Sonntags uſw. groß zu fchreiben 
fei, weil die Benennungen der Wochentage >In ihrem erften Teile 
gewiffermaßen ald Eigennamen aufzufafjen find«. 

vermittelft — vermitteld, Beide amtlichen Berzeichntfie 

fhreiben »mitteld« vor, zweifellos aus dem Zweckmäßigleits⸗ 
grunde, weil damit die erwünfchte folgerichtige Übereinftimmumng 
mit ben gleichfalls vorgefchriebenen Genitivformen angefichts, 
namens, feiten® uſw. bergeftellt wird. Dann erfcheint e8 aber 

erjt recht zmedmähig, das zugehörige Wort »vermitteld« ebenfo 

zu jchreiben — das reichsdeutſche Wörterverzeichnis läht es glüld- 

licherweife zu. *) 

1) Ammons Wörterverzeichnis enthält nur noch re 
ugunsten, zuſchanden, zufchulden; für Bayern find dieje Schreis 
’ en damit eingeführt. 
"s Zur Kennzeihnung meines Stanbpunktes in biefen fragen 
— vermutels jei wie mittelö zu jchreiben, Slave wie Stlave u.dgl.— 
fee ich (aus dem Gedächtnis) die Stelle eines Briefes hierher, 
ben ich vor längerer Zelt einem jprachgelehrten jübbeutichen Ber 
fannten jchrieb: » Das deutiche Wolf hat die Enticheibungen ber 
Rechtichreibungstonfereng mit der Achtung aufgenommen, die der 
Deutfche von jeher der Wiſſenſchaft gezoflt hat. Auch die Ent- 
Iheidungen über die Doppeljormen, 6 fehr fie allgemein bedauert 
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Bließ — Blies. Ein arged Wort, das der Sprachforſchung 
feine Herkunft bis auf den heutigen Tag bartnädig verborgen hält. 

Darüber find die Gelehrten volllommen einig: da der Urſprung 
des Wortes dunfel, daß e8 mit »Flaus« urverwandt und daß 

feine Entlehnung aus dem lat. vellus (Schaffell, Vlies) unmög- 

lich ift — alles’ übrige ift Finfternis. Zugleich iſt es ein Wort, 

das jeine Nachſteller äfft, wofür Aluges »Etymolog. Wörterbudj« 

merfwürbige Beweife liefert. In diefem findet fich nämlich (6. Aufl. 

S. 409): »Bließ f. Flied«, umd unter ⸗Flaus« ebenjo: » vlies 
f. Flies« Die Form » Fiese ift an der Stelle (5. 117) aber 

überhaupt nicht verzeicmet, ſondern nur »Fliehe. Das Ergebnis 

der Nachſorſchung in Grimms Wörterbuch ift nur die Anführung 

(Sp. 1792): »frlies, fehlerhaft gejchrieben Fließ, |. Vlies.« 

Moriz Heyne fennt ebenfalls nur »Bliede Jedenſalls finden bie 

Sprachforſcher feinen Grund, der für die Schreibung mit & fpräche. 

Zu den wiflenichaftlihen Zeugniſſen für die Schreibung »Vlied« 
gejellt ſich aber noch ein beachtenäwerter praftiicher Geſichtspunkt, 

daß wir nämlich das (auch in den amtlichen Verzeichniffen aufs 

geführte) Wort »das Fließ⸗ (kleines fliehendes Wafler, Bach) bes 

reitö haben, Und follte einitmal® der Budbjtabe VB aus dem 

Deutihen ausgemerzt und (für den = Laut) durd F erſetzt werben 

— fommen wirb bie Zeit jiher einmal —, jo wäre die Unter— 

ſcheidung ber. Wörter »da® Flies⸗ und »das Fliehe (Mz die Flieſe⸗ 

die Fließe) in der Schrift wie in der Sprache offenbar von Wert. 

Hiermit find die Abweihungen der beiden Verzeichniſſe er- 
ſchöpft. Soweit fie Doppeljchreibungen betreffen, darf man auf 

eine früher oder jpäter von felbit ſich ergebende Übereinstimmung 
rechnen; bienen fie doch jelbitredend und ausgeiprochenermafen 

nur als vorläufige Notbehelfe. Dann bleiben aber ald grundfäßs 
liche Screibverichiedenheiten ziwiichen Bayern und Preußen nur 

drei übrig: 1. Slave — Slawe, 2. vermittelit — vermittela, 

3. Bließ — Blies. Gewiß ein bocherfreuliches Ergebnis bei 

einem Verzeichnis, das nahezu 5000 Wörter umfaht! 

wurden. Nun haben die gelehrten Sprachſorſcher ihren Spruch 
gehn und und gejagt, wie wir (bei den Doppelformen) ſchreiben 
ürfen. Die frage aber, wie wir nun fchreiben jollen, mu 

m. E. beantwortet werden von den praftiichen Männern der 
Schule und des Lebens. Beiipiel: Die Spracigelehtten erlauben 
und zu jchreiben mittel® u. miÄttelft, vermittel$ u. vermittelit. 
Das bayeriſche Regelbuch erklärt fih für mittels — aus nahes 
liegenden b-Ünden gewiß mit Nedt. Dem mittel® entipricht aber 
das zugelajjene vermittels; dies hat Bayern geitrichen und ver: 
mittelft vorgeichrieben. Was ift die Folge? Der Schüler joll 
eine Alajienarbeit niederichreiben, in der mit Hilfe von mittel® 
und vermittelft möglichit wiele, möglichſt liſtig gelegte Fallſtricke 
verteilt find. Nun erinnert ſich der Fleißige mit voller Beſtimmt⸗ 
heit,. daß er eins von den Wörtern mit $, das andere mit ft zu 
fchreiben hatte. ber welches mit jt, welches mit 8? Sein 
Regelbuch darf er nicht benußen, und fo bleibt nur eins Übng: 
er zäblı'8 an den Knöpfen ab. Das Knopforalel führt ihn — 
natürlih! — zufällig irre, er ſchreibt vermittels, mittelft, und 
dafür befommt der arme Junge nun jenen Tadelſtrich, eine 
Strafarbeit oder — Prügel (die, unter uns gelagt, der Ur— 
heber folder verwirrenden Schreibungen verdient hätte). Sollte 
es nicht angebracht fein, als leitenden Gejichtspunft für die 
richtige Auswahl unter den Doppelichreibungen den Sop auf: 
zuftellen: »Sie iſt fo zu treffen, daß „der arme Aunge* möglichit 
wenig Prügel zu befürchten hat⸗ Un der Hand dieſes Grund- 
jages fünnte vielleicht uniere ganze verzwidte Fallitridjcreibung 
dermaleinjt ‚von neuem durchgeiehen‘ werden, mahen wir alle, 
das ganze ſchreibende Boll, „der arme Junge‘ find.« 

Darauf antwortete der gelehrte freund, der diefen Erguß mit 
tiger Yaune aufgenommen batte, u. a.: »Freilich follte jede 
echſchreibung vor allem und faft allein das Voll und die Jugend 

im Auge haben, aber es gebt halt gar fo fchwer, fib von den 
gelehrten Bedenken freisumacen. Das ift das Unglüd.« 
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Lohnt «8 da noch, dem Wunſche Ausdruck zu geben, daß num 

auch volle Übereinftimmung zwiſchen Süd und Nord Hergeftellt 
werden möge, etwa bergeitalt, daß Preußen feinen »Slawen« 
zugunsten des bayeriichen »Slaven« darangebe und daß Bayern 

dafür zwei Kleine 8: Buchftaben annehme in »vermitteld« und 

Vlies« Die winzige Dreizahl der Abweichungen verlangt das 
faum. Ob Vlles oder Bließ gejchrieben wird, ift im Grunde 

genommen recht gleichgültig. Gleichwohl möge die Bitte bier 
ausgefprochen werben aus einem höheren, einem nattonalen 

Geſichtspuntte, der bei der Rechtſchreibungsftage biäher leider 

eine viel zu untergeorbnete Rolle geipielt hat und noch viel zu 

wenig gewürdigt wird: es fann feinem Zweifel unterliegen, daß 
eine vollfommen einheitliche deutſche Schreibung ein nicht 
zu unterſchätzendes weiteres Bindemittel fein wird für das Gefühl 

der Zufammengehörigkeit aller Deutſchen — in ber Heimat 

wie im Auslande — und damit ein weiterer Schritt auf dem 
Wege der Einigung und Kräftigung bes Deutſchtums. 

D. Sarrazin. 

Aus ärztlichen Rreiien 
ift wiederum einiges Erfreuliche zu berichten. Zunächſt, daß wir 

den Verſuch, fremdipradhliche Fachausdrücke möglichit durch deutſche 

zu erſetzen, von neuem auch in einigen wiſſenſchaftlichen Arbeiten 

gemacht finden und biefe jonach der im legten Septemberheft ges 

gebenen Aufzählung hinzufügen fünnen. Es find dies die Ab: 
bandfungen von Dr. von Zdaras (Wien) »Über die Impfung 
gegen Malaria« und von Dr. ®. N. Elemm (Darmitadt) » Die 

Gallenfteintrankheit, ihre Häufigkeit, ihre Entftehung, Verhütung 
und Heilung durch innere Behandlung⸗ . Schon dieſe Überichrift, 
die nad) altem Stil etiwa lauten würde: »Die Cholelithiasis, ihre 

Frequenz, ıhre Prophylaxe und medicamentöse Therapie« gibt 

deutlich zu erfennen, daß Hier mit dem altehrwürdigen Mediziner: 

deutich gründlich) gebrochen wird. Das betont ber Verfaſſer im 

Vorworte noch beionders, er will ben Verſuch machen, »durch 

Ausmerzung der Überfülle von — oft ganz abjcheulichen und dem 

prafiifchen Ärzten nicht geläufigen — Fremdwörtern... . im Sinne 
des beutichen Spracvereind der Mutterfprache ihr Heimatsrecht 

in der Wiſſenſchaft zu behaupten«. 

Statt behaupten wäre freilich wohl trefiender serfämpfen«. 
Denn in der Tat gilt es doch, die in unſter Fachſprache durch 

die uriprünglich griechiichs lateinische Sprade der Wiſſenſchaft und 

der Gelehrten eingeführten und durch langjährigen Gebrauch ein- 

gewurzelten Fremdworte erſt wieder zu entmwurzeln und durch gleich» 

wertige deutſche Worte zu eriegen. Ind das ift ein harter und 

fchwerer, langwieriger und oft verzweifelter Kampf, fajt möchte 

man jagen, ein erbitterter Kleinlrieg, in dem es vor allem gilt, 
nicht zu ermüden. Dr. W. N. Elemm nimmt diefen Kampf mit 
dem jriichen Mute auf, der allein Erfolg gibt. Und jo wünſchen 

wir ihm umb ums aud) die Zähigleit, die nötig fit, um den Erfolg 

zum dauernden zu machen und den mannigfad) gegebenen neuen 
Verdeutihungen das Heimatsreht in unjrer Fachſprache zu ers 

werben. Näher auf dieje einzugehen, mußten wir uns heute ver« 

fagen, um uns einem andern Gebiete zuzuwenden: der Stellung 

und Geltung der beutichen Sprache auf den ärztlichen Welts 

fongrefien, die durch einige Vorgänge der neueren Zeit bedroht 

ericheint; und zwar bedroht nicht nur durch die Mißgunſt des 

Auslandes — nein, vor allem auch durch unſre Überzuvor: 
tommenheit und Überhöflichtelt diefem Auslande gegenüber! 

Zuerſt ift von unjern Herren BVeltern jenfeit® des großen 

Waſſers bei Gelegenheit des Welttongrefjes zu Wafhington der 
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Verſuch gemacht worden, bie deutſche Sprache von ihrer Geltung 
auf dieſen Zufammentünften und von ihrer feit deren Beginn aus⸗ 
geiprochenen Gfeichberechtigung mit der franzöfiichen und engliſchen 
wieder auszuſchließen; es ift aber alsbald an dem mannhaften 

Widerſpruch eines deutſchen Chirurgen, des belannten Heidel⸗ 
berger Proſeſſors Dr. Czerny, der in einem in jeder Hinſicht 
offenen und deutſchen Briefe dagegen auftrat, geſcheitert. 

Jetzt geben einige Vorgänge auf dem diesjährigen in Madrid 
abgehaltenen ärztlihen Welttongrefje dem Geh. Medizinalrat 
Dr. Küſter, Proſeſſor der Chirurgie in Marburg, Anlaß, von 

der Gefahr zu berichten, welche von neuem ber Geltung ber 
deutichen Sprache drohe. Die merkwürdige Tatſache, daß bort 

wohl der Vertreter Japans die Grüße feiner Megierung in 
deutfcher Sprache übermittelte, daf aber »viele Vertreter deutſcher 

Wiſſenſchaſt, arifher wie nicht arifcher Ablunft, ed vorgezogen 

haben, ihre Vorträge in einer fremden Sprache, ber franzöſiſchen 

oder gar ſpaniſchen, mitzuteilen«, zeigt uns fofort, von welcher 

Seite dieje Gefahr eigentlic, droht. Dies hebt Prof. Küfter in 

feinem Berichte »vom XIV. internationalen mebizinifhen Kongreß: 

Undeutſches und Deutjches«") noch beſonders mit folgenden 

Borten heivor: 
»&8 mag ohne weiteres zugegeben werben, daß e8 in manchen 
len erwünfcht fein fan, eine neue dee oder eine neue 

dung anderen Bölfern in ihrer Sprache vorzutragen, um 
ihnen eine möglichſt ſchnelle Verbreitung und Anerkennung zu 
fihern. Dazu find die nationalen wiſſenſchaftlichen Vereini- 
gungen, wie die British Medical Association, der franzöfifche 
EChtrurgentongreh u. a. m. der richtige Ort. Hier, wo aud- 
Ichließlich die Landesſprache zugelafien ift und zugelafien werden 
fann, wird auch der ald Gaſt anweſende deutihe Redner ſich 
derjelben zu bedienen haben; aber nimmermehr darf ein 
folder Braud aud auf ben internationalen Kon— 
reſſen fid einbürgern. Würde das weiterhin ges 
heben, jo müßte bei fremden Böltern ſich die Meis 
nung jeitjegen, daß die Deutihen jelber auf bie 
Beibehaltung ihrer Sprade gar fein großes Gewicht 
legen; und bie jelbjtverftändlichen Folgen könnten nur weitere 
Verſuche, gleich denen in Waſhington fein, die deutfche Sprache 
mehr und mehr zu beichränfen oder gar ganz auszjumerzen. 

Haben jih die in fremden Spraden redenden 
Deutihen wohl einmal die Wirkung ihres Verfah— 
tens flar gemadt? Und follteihnen babei nit eine 
leije Shamröte über ihr undeutſches Verhalten auf- 
eitiegen jein? ber vermutlich haben die wenigiten dieſen 
ebantengang bis zu Ende verfolgt; und deshalb bin ich über- 

eugt, daß es mur dieſes Hinweiſes bedarf, um ähnliche Vor— 
niffe in Zukunft unmöglic zu machen. Denn im Grunde 

bedeutet doch dieſes Verhalten nichts andres als 
einen Berrat an der Beltftellung deutſcher Kultur.« 

Bir haben dieſen trefflihen Worten nichts hinzuzufügen als 

den Wunſch und die Hoffnung, dab dieſer Wedl- und Mahnruf 
weithin gehört werden und Fräftige Wirkung tun möge! Zum 
Schluſſe möchten wir nur noch befonders hervorheben, daß, wie 

die Deutjche Geſellſchaft für Chirurgie in den öffentlichen Berichten 

über ihre Kongrefje zuerſt der deutſchen Sprache ihr volled Recht 
gegeben bat, jo auch hier zwei deutſche hervorragende Ehtrurgen 

es find, bie für die Ehre und Geltung ihrer Mutterfprache mit 

der ſcharfen Klinge des Wortes, bie fie gottlob ebenjo trefijicher 

zu führen wiffen wie ihre Operationsmefjer, mutig eintreten. 
Und fo wenig erfreulich der Anlaß dazu auch war, jo erfreulich 

ift dies mannhafte Eintreten jelbjt, mit dem fie ſich den aufs 

richtigen Dank aller derer verdient haben, die mit ihnen ftolz 

darauf find Deutjche zu fein. 

Franlenhaufen a. K. €. Graef. 

1) Deutſche mediziniſche Wochenſchrift, 1903 Nr. 21. 
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Juriftiibe Engländerei. 

Das Recht, die Rundihau für den deutfchen Juriſtenſtand, 
bringt in Nr. 13 den Auffag eines beutichen Profefiors über 

»Die künſtliche Weranftaltung eines Run nad) deutſchem Strafs 
recht · Im Anfang heißt es: Vor kurzem wurden liber bie 
Krebitwürdigkeit einer deutſch-böhmiſchen Sparkaſſe ungünftige 

Gerühte laut. Infolgedeſſen entjtand ein fogenannter Rum, 

d. h. die Einleger holten in großen Mengen ihre Erſparniſſe 

zurück. Man hat nun ben Verdacht ausgeſprochen, daß der Run 
aus politiihen Motiven fünftlih veranjtaltet worben jet uſw.«, 

und der Herr Profefjor erörtert dann bie Frage, »wie ſich das 

beutiche Strafrecht zu der künftlihen Weranftaltung eines Run 
verhälte«. 

ALS ich diefen Aufjap las, flieg mir das Blut zu Kopf. Ich 
hatte e8 bisher für ein Vorrecht unferer Börfenblätter an— 
gejehen, ſich durch die kritilloſe Herübernahme von Fremdwörtern 
aus dem englifchen und amerlfaniihen Bank⸗ und Kreditweſen 
auszuzeihnen, und es bat mic immer mit Genugtuung erfüllt, 

daß Blätter, die etwas auf fi halten, dieſen Beweilen inter: 
nationaler Börfenbildung ben Zutritt zu ihrem Handelsteil ver— 
fagen. Und nun fommt ein deutſcher Brofeffor, der feinen Stu- 

denten nicht nur tote Paragraphen, ſondern beutiches Recht zu 

lehren berufen ift, und führt in feiner Abhandlung ein folches 

Fremdwort mit einer Selbftverjtändlichkeit vor, als wenn das 

Gejchreibjel unſerer Börjenblätter ſchon Heimatärecht in ber deut⸗ 

jhen Sprache hätte. Unb das zu einer Zeit, wo alle umjere 
Geſetze einen Ruhm darin fuchen, in fledenlofem deutſchem Ges 
wande zu erfcheinen, zu einer Zeit, wo deutiche Männer immer 
und immer wieder die Jugend ermahnen, dem überwuchernden 
Engländertum im unferer Sprache entgegenzutreten. 

Der Einwand, daß der Begriff uns von brüben gelommen 
jet, iſt gar nicht ernft zu nehmen. Wenn die Blüte unferer Bils 
bung nicht imftande ift, für ein Fremdwort eine Verdeutſchung, 

für einen fremden Begriff den entiprechenden deutſchen zu finden, 
dann ift auch den Jünglingen und Jungfräulein nicht übel zu 
nehmen, wenn fie auf ihren Spielplägen ihr play und game 
ertönen laſſen. 

Köln. Dr. Im hoff. 

Die Erſtarkung des Deutſchtums in Nordamerika. 

Die große Erregung gegen die Abſicht des Neunorter Schul⸗ 
rat, den deutſchen Spradyunterricht aus den öffentlichen Schulen 

zu verdrängen (vgl. Sp. 271), hat ihren bedeutſamſten Ausbrud in 

einem Schriftitli erhalten, den ein Ausſchuß der Vereinigten 

Deutihen Befellihaften der Stadt Neuyork dem Bürger- 

meifter überreicht bat. Der Name diefer Vereinigung ijt dem 
beutichen Zeitungslefer im Mutterlande fhon vor Augen ges 
fommen; viel mehr wird er in der Regel nicht davon wiſſen. 

Aber es wird Beit, daß jeber es erfährt, für dem beutiche 
Sprache und deutſches Volkstum mehr bedeutet als ein zufälliges 

Erbteil. 
Was ift dieje deutfche Vereinigung in Neuyork, und was will 

fie? Sie ſprach mit Herm Seth Low, dem Mayor der Stadt, 

im Namen von 120 Gejellichaften und einer Mitgliederzahl von 
mehr als 25000 Bürgern Neuyorls. Einen Monat jpäter 
waren es ſchon 40000 Mitglieder, heute werden es vielleicht 

noch mehr fein. Kurz ift die Geſchichte der Vereinigung, 1902 
im Mai wurde fie ins Leben gerufen und zählte zuerjt 25 Ver— 
eine. Laut ihrer >» VBerfafjung« bat fie deutſche Geſchäftsſprache 

2 
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und gehört zu ihren Sweden die Stärkung des Einheitögefühls 
amerifanijcher Bürger deutſcher Ablunft und die Einführung 

»teipeftivee — über die unnützen Fremdwörter wollen wir erjt 

fpäter einmal mit ihr reden — Erhaltung bes Unterrichts in der 

deutihen Sprade. In diefer Gefinnung Hat fie ſich nun dur 
ihr feftes Nuftreten gegen den Maxwellſchen Angriff zum erſten 
Male öffentlich eingeführt. 

Wie die Vereinigung alter deutſcher Studenten in Amerika, 

von der unfere Mainummer erzählt hat, fo iſt auch dieſer neue 

Verband ein Erfolg der deutfchen Bewegung in den Vereinigten 
Staaten, bie im Jahre 1883 bei der 200 jährigen Erinnerungs- 
feler an bie erſte beutfhe Einwanderung zum erften Male 
ſchüchtern ans Licht fam, ein Wellenfhlag, der von den Ge 

ftaden des nmeugegründeten Reiches über den Ozean ging. Der 
Fortgang ift bald erzählt. Mlarblidende Männer mit warmem 
Deutjhgefühl wie Dr. Gottfried Kellner und Prof. Oswald 
Geidenftider erreichten ed, daß die freier nun alljährlich weit 

und breit, wenn auch noch nicht überall, wiederholt wird. 

Tragt ihr zu oft aud nur der Zwietracht Joch 
Hier, wo der neuen Heimat Sterne feinen, 
Ein Tag im Jahr gehör’ der alten nod, 
Ein »Deutjher Tage foll euch in Frieden einen! 

jo ruft Konrad Nies jeinen Landsleuten zu. Und diefer »Deutjche 
Tage führte weiter. 1899 wurde ber »Deutjch- amerifanijche 

BZentralbund von Pennfylvanien« begründet, der heute mehr als 
tauſend Vereine umſchließt. In jchneller Folge bildeten ſich ähn- 
lihe Verbände in Maryland, Minnejota, Columbia, Midigen, 

Illinois, Wisconfin, Kalifornien, Indiana, Luifiana, Montana, 
fogar im fernen Nordweſten Idaho, Georgia, Neujerfey, Dela- 
ware. Endlich am Deutſchen Tage 1901 ſchloſſen Bertreter aller 
diefer nunmehr 22 Verbände den »Deutihramerifaniihen 
Nationalbund der Vereinigten Staaten von Nords 
amerifa«. Er erjirebt, das Einheitägefühl in der Bevölkerung 
deutichen Urſprungs zu mweden, gute freunbichaftliche Beziehung 

Amerilas zu dem alten deutſchen Vaterlande zu pflegen und zu 
fihern, den Unterricht der deutfchen Sprade in öffentlichen Schus 

len einzuführen, weil neben der englifchen die deutſche Zunge die 
Weltſprache bilde. 

Der Neuyorker Spradjftreit hat im ganz Amerifa die Blicke 
auf die deutihe Sprache gelenkt, und viel Kleinmut äußert fich 

diesfeit und jenfeit des großen Waſſers. Ein Leitaufjag der 

Deutihen Zeitung (Nr. 153 vom 3. Juli) ftellte jehr ernite »Be- 
trachtungen über den Niedergang ber deutichen Sprache in Nord» 
amerifa« an, und einige Tage darauf teilte fie zur Betätigung 
die Zuſchriſt eines alten Koloniſten mit des Inhalts, dab wir 

uns wenn auch jchweren Herzend mit der Tatſache abzufinden 

hätten; das Blatt, das doch ſonſt nicht zaghaft iſt, jtimmte in 

einem Schlußworte dem zu. Nach der Meinung des Alten hätte 

unfere Sprache drüben höcjtens die Ausſicht, durch einfichtige 

Ameriltaner bewahrt zu werben; aber das alte deutſche Ge— 

Ihleht aus den vierziger Jahren, die Bahnbrecher deuticher 

Bildung und Sitte jeien ausgejtorben, und ihre Kinder und Enkel 
menbeten ſich mehr dem »Braftifchen« zu. Gewiß ift die Glelch— 

gültigfeit drüben groß, fehr groß, und mühelos ließen ſich Zeug- 
niffe dafür ſammeln. Hier genüge es, auf eine amerifanijche 

Beitung zu verweilen, bie gerade jeßt wiederholt darüber ges 

Magt hat. In den Meiifilfippiblätten (vom 28. Juni d. 3.) 
eifert ein guter Deutiher U. B. gegen die »Spracdverberber«, 
die ihre deutſche Mutterfprache nicht rein erhalten, ſondern durch 

mafjenhafte engliihe Broden bis zur Untenntlichteit entitellen. 
Dan ſcheint dort dafür oft die Kinder verantwortlich zu machen, 
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aber der Verfaffer ift andrer Meinung und redet ben Eltern ind 
Gewiffen. Wenn die eingewanderte Mutter ihr Dreijähriges auj- 
fordere, bie »pin« aufzuheben, ihm verbiete, an die »matdhet« 
zu gehen, es bitte, ihr eine »cloth pin« zu reihen, mit ihm vom 
»horfey« und »dogen« ober ber »dollye jpreche, was könne man 

dann anberö erwarten! Bezeichnend iſt aud) das: der Berfajier 

bat einen Sohn namens Karl, umd fo d. h. gut deutſch Karl ift 

diefer von allen jeinen amerifanifhen Lehrern mündlich und 

ſchriftlich aud) immer genannt worden. Nur Deutſche nennen 

ihm ·Charles · 
Um fo mehr müſſen wir Mut und Hochherzigleit der deutſch⸗ 

gefinnten Männer ehren, die wir jept drüben am Werl jehen, 

die Mafjen des jchlummernden Deutſchtums aufzurüttelm. Zwei 
Gedanken durchziehen das Meine Buch!), auf dem unjere Dar: 

fielung fußt; man fan fie ald bie Sraftquelle des deutſch⸗ 
ameritanijhen Aufſchwunges bezeichnen. Die Deutjchen drüben 

erkennen endlich den eignen, in ihrer Abjtammung, ihrer Mutter: 

ſprache begründeten Wert. »Der ift fein guter Amerikaner, ber 

fi) feinen Abſtammung ſchümt. Vor allem aber haben bie 
Deutich- Amerikaner das Recht und die Pflicht, ftolz auf ihre Her- 
funit von einem Volte zu jein, defien ruhmreiche Gejchichte, herr 

liche Literatur und gegenwärtige Machtfülle e8 zu dem bedeutend: 
ften Kulturvolle der Welt gemadjt haben«: das Hat ihnen John 
B. Peaslee gefagt, und Wilhelm Müller faht es im dichteriiche 

Worte: 
Wir famen nicht nach Weſt mit leeren Händen«. 

Das iſt das eine, das andere aber: das amerikanische Deutib- 
tum beginnt jchmerzlich die ihm gebührende Achtung und An: 
erfennung zu vermifien. Dr. Albertt 3. W. Kern fpridt es 

in feinem prächtig friichen Auflage über die deutſche Bewegung 
freimütig aus: das Gefühl, dab das vielgepriefene Freiheltsland 

Amerita in vielen Punkten nicht jo frei fei, als unfer vielge: 

ihmähtes altes Waterland, die iränfung, wie fie ſich im der 

Herabwürdigung bed Wortes dutch kennzeichnet, alfo der Drud 
von außen hat zur erften Einigung der Deutſchen geführt, und 

erft durch die Auffehnung und Abwehr gegen biefen Drud bes 

finnt fih das Deutjchtum auf jeinen eignen Wert. Schon auf 
dem erfien Deutſchen Tage, ber in Neuyork gefeiert wurde, hielt 

R. Eronau die Feitrede Über den Glanz der deutſchamerilaniſchen 
Geſchichte · und fein »Blid auf die Geſchichte des Deutichamerifaner: 
tumd« in der erwähnten Feſtſchrift ift von bemfelben Stand 

punkte aus genommen. In glücklichem Bilde hat neulich ein ans 
derer Verfechter des beutjchen Gedanken Prof. Ferrm dieſe Ans 
ihauung erfaßt. »Wir Amerikaner von deutſcher Geburt oder 

Abkunft haben vieled gemein mit einem auf eimen anderen 

Boden verjegten Baum. Soll er auf fremder Erbe gedeihen, 
dann muß jeine Hauptwurzel unbejchädigt bleiben, viel von der 
bheimatlihen Erde muß an den Wurzeln Gaften bleiben. Was 

die Hauptwurzel dem Baum ift, das ift unſere Mutterſprache 
für und. Die Pflege der deutſchen Sprache und der beutichen 
Sitten und Gebräuche wird uns daher zur heiligſten Pflicht.« 

Sept unter dem heilfamen Drude des Neuyorfer Schulitreited 
erfcheint der Aufruf des deutich-amerifanifhen Nationalbundes, 
unterzeichnet von feinem Präfidenten Dr. D. 3. Hexamer und 
feinem Sefretär Adolph Timm: 

»An die deutjhen Bereinigungen der Vereinigten Staaten! 
Die herrlichen Töne des deutfhen Liedes auf den u 

feften zu Baltimore und St. Louis find verflungen. Nun laßt 

) Feſtſchrift der Vereint Deutichen Gefellichaften der Stadt 
Neuport zum Deutichen Tag 1002: fie enthält aufer den Aufjäpen 
von stern und Eronau noch vier Beiträge umd foftet 15 Cents. 
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und aud an ein ernſtes Zum benfen: An die Erhaltung bes 
eiten 

— — » eutſch⸗ 
e: Soll 

lungnahme ber einzelnen Staaten und Städte untereinander 
bringt nicht allein daS Bewußtſein der dem Deutfchs Amerikaner: 
tum innewohnenden Macht, jondern auch Mittel und Wege zur 
gemeinfamen Abwehr der herannahenden Gefahr des Ausjterbens 
von allem, was deutſch in dieſem Lande ijt. 

Wie aus dem Brubderbunde von Nords und Süddeutſchland 
ein geeinigtes Vaterland bervorgegangen, fo fol aud aus einer 
BVerbrüderung des Deutjchtums des Weſtens und des Oſtens der 
Bereinigten Staaten ein einiges Deutichtum in der neuen Heimat 

. eritehen, die bejte Gewähr zur Erhaltung des Deutihtums .... 
inige Di, o Deutfchs Amerifanertum, und der Sieg iſt auf 

der ganzen Linie Dein!« 
Vom 12.—16. September wird diefe Tagung in Baltimore 

ftattfinden. Wird fie die Bewegung fürden? Mit Spannung 
bliden wir hinüber und Hoffen zuverſichtlich. 

Im deutichen Baterlande muß die Schule — ſtill und fein, aber 

unabläjjig — daran arbeiten, auf die Entwidlung eines gefunden 
Vollsbewußlſeins einzumirfen, bis es in feiner Bevöllerungsſchicht 
mehr Auswanderer geben kann, die eine ftumpfe Gleichgültigkeit 

gegen heimische Sprache und Art im die fremde tragen. Wenn 
es aber wirklich gelingt, die Deutjchen Amerilas zum ftolgen Ge— 

fühl ihrer Volkszugehörigleit emporzuheben, dann wird das nicht 
nur ihnen ſelbſt, jondern auch der alten Heimat zugute kommen. 

Oskar Streider. 

Rleine Mitteilungen. 
Deutſch als Behörden und Gerichtsſprache. Der Vor— 

ſteher eines polniſchen Handwerkervereins war von der Poltizei⸗ 

behörde aufgefordert worden, die Vereinsſatzungen, die er polniſch 

vorgelegt, in deutſcher Sprache einzureichen. Da er ber Nuf- 
forderung nicht rechtzeitig nachtam, wurde er in Strafe genommen. 

Im Gegenfape zum Schöffengeriht erichien dem Landgericht die 

Forderung der Rolizeibehörbe nicht berechtigt; es handle fich zwar 

um einen politischen Berein, die Vereinsſahungen jeien aber als 

eine Urkunde in der Sprache einzureichen, in der fie abgefaht ſei. 

Das Kammergerict hob dieſe Entſcheidung auf und wies bie 
Sadje an das Landgericht mit der Begründung zurüd, die Polizei— 
behörbe habe nad) $. 2 des Vereinsgeſetzes ein Recht, Auskunft 

zu fordern; eine ſolche Auslunft müjje aber einer beutichen Ber 

börde in deutſcher Sprache erteilt werben. — Bor Gericht hatte 

ſich ein Bertreter des Polenbundes, der beiläufig fein altgejchicht- 
liches Recht dazu schon in feinem ftodpolntihen Namen Kunz 

beurkundet, unlängit hartnädig geweigert, fein Zeugnis in beuticher 

Sprache abzugeben, weil Rolniih feine Mutterſprache ſel. Erſt 

als der Worfitende des Gerichtshofs ihn in ſcharfer Weiſe auf 

bad Ungebührliche feines Verhaltens und auf die Folgen aufmerf- 

fam machte, fügte fich jener, bejchwerte ſich aber gegen den 

Borfipenden beim Oberlandesgericht, weil er fich im feiner »Ehre 
als Pole⸗ gekränkt fühle. Die Beſchwerde it an allen Stellen 

abgemwiefen, und die Erflärung des Borfigenden, daß für deutjch- 

redende Zeugen Deutic die Gerichtsſprache ift, dadurch als zus 

treffend anerlannt worden. 

— Gleichzeitig mit dem Deutihen Spradverein in Breslau 
bat in Hannover der Plattdeutiche Berband getagt. Er ijt laut 
Bericht des VBerbandsvorfigenden, Lehrer Seemann (Berlin), im 

Borjahre von 57 auf 72 Vereine mit 4350 Mitgliedern geftiegen. 

Die Rede, mit der Prof. Kettler die Gäjte im Hannover bes 
grüfste, ſpricht das deutlic, aus, was auch uns im Spradverein 
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veranlaßt, mit Freuden von dem fchönen Gebeihen des Verbandes 

zu hören. »Was uns einigt«, fo jagte er, »das ift die Liebe zu 
unfrer plattdeutfchen Mutterigrache und zu unfrer plattdeutichen 
Heimat. Die befte Grundlage für die beutiche Vaterlandsltebe 

ift die Liebe zu umfrer engern Heimat. Wer bieje lieb hat, der 
hat auch das große Vaterland von Herzen lieb.« Diefelbe Grund- 
anſchauung durchzieht aud den Vortrag des Realſchullehrers 
Wiſcher (Kiel) über »Plattdeutfhe Yugendichriftene, der ben 
Hauptgegenitand ber Tagesordnung bildete. Er fordert Samm⸗ 
fung plattbeuticher Seinderreime, Märchen und Sagen, aber aud) 

echte Kunft ber Gegenwart für die Jugend, fpricht fich über bie 
Reibenfolge aus, in der die verſchiedenen Gattungen platibeuticher 
Dichtung den Kindern zu bieten feien, erläutert die Arten ihrer 

Birfung und gibt endlich Fingerzeige für eine geregelte Vereins: 
arbeit zur Förderung und Prüfung folder Jugendichriften. Der 
Vortrag wird gedrudt werben und mit einem Berzeichnifie empfeh- 
lenöwerter plattdeuticher Yugendichriften ben Lehrervereinigungen 
zur Verfügung geftellt werben. 

— Bom Madhtbereih der deutſchen Sprache, Cine ganz ab» 
icheuliche VBerfündigung gegen das geichichtliche Recht ber beutfchen 

Sprache wird jeit Jahrzehnten durch die planmäßige Ber: 

tihehung von Hunderten deutfcher Ortänamen in Böh— 

men betrieben. Ein beutihböhmiicher Abgeordneter hat das Ver— 

dienst, durch feinen Bericht an die deutſche Wollspartei die all- 

gemeine Aufmerfjamfeit darauf gelenft zu haben. Der Vorgang 
ift nad jeiner ausführlichen Darſtellung kurz dieſer. In ber 

zweiten Hälfte des 19. Jahrh. wurden für viele deutſche Orte- 
namen tichechiiche Überfegungen oder freiweg erjundene Neubil« 
dungen aufgebradht. Solde tichehiihen Namen find zuerft in das 
»Ortörepertorium« nad der Volkszählung vom 31. Dez. 1889, 
doch bier nur in das Abcverzeichnis eingedrungen. Dagegen zeigt 
fi das 1893 erſchlenene » Drtsrepertoriume jchon faſt ganz zwei- 

fpradhig und weiſt ganz umgeheuerliche Überjegungen deutſcher 

Namen auf, Dieje »Ortörepertorien«e werben nun aber von der 

f. £. jtatiftiichen Sentraltommiffion herausgegeben und wollen auss 

brüdlic »nicht nur ein Behelf für die politischen Zwede der Staates 

verwaltung und für die öffentlihen und geſchäftlichen Intereſſen 

der Bevölkerung fein, fondern aud) den Geographen und Topos 
graphen, den Sprach und Geſchichtsſorſcher und nicht minder den 

Fachſtatiſtiler auf feinem bejonderen Arbeitsgebiete fürdern«. Wirk: 

lic, find ihnen die &eneralftabslarten bereits in dieſen ſſchechiſchen 

Namen nacgefolgt, und jo wird bier unter amtlihem und jtaat- 

lichem Schupe, was man nicht für möglich halten follte, eine ſprach— 

liche Vergewaltigung und Berballhormung betrieben, die wohl 
einzig in ihrer Urt ift. Die Deutiche Zeitung wünſcht mit Necht, 

die Vertreter der deutjchen erbfumdlichen Wiſſenſchaft möchten das 

gegen Stellung nehmen. — Dabei fei auf das Verzeichnis 
deuticher Ortsnamen in Dfterreich bingemwiejen, zufammen- 

geftellt für den Gebrauch im Geſchäftsleben, das fojtenfrei von 

Dr. Linditröm in Hannover, Georgsplag 2, zu beziehen iſt. 

— Verdeutihung von Ortönamen in den deutſchen Kolonien. 
Wie fi) die Schlefische Zeitung mitteilen läht, geht in Sübmejt- 

afrifa das Gouvernement fräftig mit der Verdeutſchung von 
Drtönamen vor. Zunächſt ift die amtliche Schreibung von Wind- 

hoef der Ausiprache gemäß in Windhuk umgeäindert worden. Bon 
ben Namen der Eijenbahnjtationen find Namumbonde in Wilhelms- 

tal, Otjimutofa in Johann-Albrechtshöhe und Dfatjimufuja in 

Friedrichöfelde verwandelt worden. Solche Namensänderungen 

wie überhaupt die Einführung deutſcher Namen erfolgt auch in 

anderen Scupgebieten. Sie finden ihre einſachſte — hoffentlich 

aber doch nicht einzige — Erklärung nadı der Schleſ. Zeitung 

9% “ 
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darin, daß fich viele Bezeichnungen der Eingeborenen bem Ge— 
dãächtnis zu ſchwer einprägen. Schaden fünnte es übrigens auch 
nichts, wenn die deutiche Verwaligig dieſes löbliche Verfahren 

auf ihren eignen Namen anwenden dürfte; Gouvernement und 
Gouverneur find überflüffige und veraltete Fremdlinge. 

— Noch che die Kleine Mitteilung der vorigen Rummer 
(Sp. 230f.) über die Vergewaltigung der deutſchen Sprache in den 
Neuyorler Schulen gedrudt war, liehen ſich einige Tageszeitungen 
von drüben berichten, daß ein Mikverftändnis vorliege, dab die 

Erbitterung gegen den Leiter des Schulweſens Maxwell einer 
freunblicheren Stimmung Blag gemacht babe, und daß dieſer tats 

ſächlich ein Freund des deutichen Unterrichts ſei. Es war leicht 
zu merken, daß dieſes Schreiben feinen Glauben verdiente. Wie 

ſehr es die Dinge verdrehte, geht aus einer uns freundlich über: 
fandten Darftellung hervor, der wir folgendes entnehmen: 

»Der Angriff auf den deutſchen Spradhunterricht in Neuyorl 
(mie aud) in anderen Städten und Staaten) iſt planmäßig. Etwa 

alle zehn Jahre kehrt der Verfuch wieder, dad Deutiche zu bes 
ſchrünken. Damit aber die Abſicht dem ahnungsloſen Deutihen 

nicht zum Bewußtjein komme, wird dem Bolt Sand in bie 

Mugen geftreut, indem man fagt, dab ber Berluft mehr als 
ausgeglichen werbe durch irgend einen Gewinn, den die Verord— 
mung enthalte. 

Sept liegt die Hauptſache darin, dak das Deutiche auf das 
achte Schuljahr beicränft wird. Das achte Schuljahr gab es 
bis jept in Neuyork gar nicht, und es foll an dem fiebenjährigen 

Kurfus angehängt werben. Nun erreihen aber, wie die Statijtif 

beweiit, die meiften Neuyorker Schulkinder nicht einmal das 

fiebente Schuljahr, fondern verlajjen, wenn fie das gejeßliche 

Alter haben, ſchon am Ende des ſechſten Schuljahrs die Schule. 
Wenn alſo jhon das fiebente Jahr eine viel geringere Schüler- 

liſte aufweiſt, als das vorhergehende, wieviel weniger Schüler 
wird das neu angehängte achte Jahr haben? Nach den Berichten, 
die mir vorliegen, werben im nächiten Jahr höchſtens SOOO Schüis 

fer in die Klaſſen des achten Schuljahrs eintreten. Bis jetzt aber 

haben in Alt: Neunyorf allein 30000 Kinder den deutſchen Unter: 
richt bejucht! 

Doch wäre ed Berblendung, zur hoffen, daß alle 8000 den 

deutjchen Klaſſen zujtrömen, denn der Erziehungerat hat auf die 
Lifte der Wahlfächer neben Deutſch auch Franzöſiſch, Latei— 
nijh und Stenographie gejept. Die Sinder künnen angebs 

lid) wählen. In Wirklichkeit werden die Schulvorfteher und Lehrer, 

die jehr häufig deutjchfeindlich find, die Kinder bevormunden und 

fie namentlih für Stenograpbie gegen Deutjch beeinflufien. Ein 
Ausſchuß von Hilfs-Superintendenten ordnet aladann die Eins 

führung eines der vier Fächer an. Da wird erjt vecht gefluntert 
und unter irgend welchen Vorwänden ein anderes Fach, ſelbſt 

gegen den Willen ber finder oder ihrer Eltern, beftimmt werden. 
Dem Berluft gegenüber fällt nur wenig ins Gewicht, daf der 
Schulrat, nicht etwa freiwillig, fondern gezwungen durd) eine 
bei der Schaffung Groß-Neuyorts getrofiene Beitimmung, daß 
die Unterrichtsgegenjtände in allen fünf Stadtteilen diejelben jein 
müfien, aljo notgebrungen diejen beſchränkten deutichen Unter 
richt in einigen diejer Stadtteile, z. B. in Broollyn, neu einführt. 

Was endlih Marwells »deutichjreundlichee Gejinnung anbe⸗ 

trifft, fo finden Sie eine trefiliche Beleuchtung in folgendem Um— 

ftande. In der Maifigung des Meunorfer Lehrervereins 
»Emile« ſagte er genau: »Wenn ich handeln könnte, wie ich 
wollte, würde Deutſch nicht einen Tag länger in den öffentlichen 

Schulen Neuyorls gelehrt werden, Die fremde Sprade, Die 
ich gelehrt wiſſen möchte, wäre Lateinifh. Weil aber aus mehre— 
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ren Gründen eine moderne Sprache einer toten vorzuziehen iſi, 
fo würde ich Franzöſiſch bevorzugen. Da ich jedoch nidt tum 
fann, was ich wünſche, und fein großes Bedürfnis für ran 

zöſiſch vorliegt, fo müfjen wir Deutfc unterrichten, weil ein großer 

Teil der Bevölferung Deutſch verlangt.« So denkt dieſer⸗Freund 
des deutſchen Unterrichts«, der Leiter unſres Schulweſens, im 

Wahrheit, und wenn die Deutichen Neuyorts nicht ganz ent: 

ſchieden Stellung gegen den Schulrat einnehmen, wird ber nächſte 

Schritt die gänzliche Ausmerzung des Deutſchen aus dem öffent: 
lihen Schulen jein.« Badjia. 

— Die Dentfhen in Chile werden wegen ihrer Anhänglich- 
feit an die Mutteriprache viel gerühmt, auch in diefer Zeitſchrift 

ift das gefchehen 1902 Sp. 318. und mit Recht. Die Geredtig: 

feit fordert, daß auch gegenteilige Außerungen nicht verſchwiegen 
bleiben. Bor einigen Monaten wurde ein recht ſchönes Gebicht 
von U. Krahn verbreitet, eine Mahnung »An bie beutichen Frauen 

umd Mädchen Ehiles« zur Wahrung der Mutterfpradhe, da die 

bittern Berje enthält: 

Deutſche Sprache in die Ecke! 
Deutſche Sprache weg mit dir! 
Viel zu nüchtern, viel zu hölzern, 
Aber ſpaniſch lob' ich mir, 
Da tft Grazie, da ift Leben: 
Wenn man eine Dummheit jpricht, 
Ach auf deutich klingt das jo albern, 
Doch auf ſpaniſch merft man's nicht. 

Das Gedicht iſt in Santiago entjtanden, und bier in der Mitte 

des chileniichen Landes mag auch am meiſten Veranlaffung zu 
ſolchem Spotte zu finden fein. Unſre Nahrichten jtammten aus 

dem Süden, in dem der weitaus größte Teil der Deutſchen wohnt. 

Doch auch gerade für diefe Landſchaften fpricht eine auf den cr- 

mähnten Bericht uns aus Valdivia zugegangene Zufchrift emite 
Befürchtungen aus. Der Verjafier des Schreibens, der unzweifels 
haft ein in der weiten Welt bewanderter Mann ift und auch 

bie chilenishen Verbältnifje genau kennt, glaubt vorauszufchen, 

daß das jet noch ftarfe und arbeitſame Deutichtum in ben zahl: 
reichen Kolonien um den Llanquihuejee herum, ber Hauptort bier 

iſt Buerto Montt, mit der Zeit an der konfeſſionellen Spaltung 
untergehen mühe, das gegenwärtig noch vom großen Verkehr jene 
Baldivia aber fich ſchon nach wenigen Jahren, wenn dahin erfi 
der Bahnftrang von Walparaifo, Santiago, Concepeion reide, 
in eine rein chileniſche Stadt verwandeln werde. Wie wenig 

Verftändnis für den Wert der deutichen Sprache und den geiftigen 
Zufammenhang mit dem alten Baterlande in diefem Haupt- ımd 
Mittelpunkte des deutſch-chileniſchen Landes vorhanden fei, zeigt 
fi) an der in Valdivia eriheinenden » Deutihen Poſt«. Dieſes 
Blatt, vorm Jahr von treudeutihen Männern ins Leben gerufen, 
will ein » Organ des Deutichtums in Chile« fein und ihm Mutter: 

ſprache und Aufammenhang mit der deutihen Heimat jefthalten 
belien. Den rechten Sinn für die große Vollsgemeinſchaft bezeugt 

3 B. eine vom Herausgeber 2. Stober, einem Thüringer Sind, 
geichriebene Auffatzreihe über das »Deutſchtum in Europa«, bie 
den ſüdamerilaniſchen Leer mit den deutihen Volksreſten in den 

weljchen Alpen befannt macht, ibn durch die deutjchen Kolonien 

in den itafteniichen Städten, in St. Petersburg, in London uf. 

führt. Aber dieſe »Deutiche Poft« hat einen ſchweren Stand; 
ein Verfuch, fie täglich erjcheinen zu lajjen, hat bald wieder auf: 

gegeben werben müſſen, und ihre Zukunft tft noch recht unſicher. 

— Wie weit diefe beforgten Betrachtungen begründet find, läht 

fi aus der Ferne nicht beurteilen; aber fo viel ift gewiß, daß 

eine Zeitung als Bindeglied das Deutichtums in Chile Arbeit 
genug findet. 
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— »Dentjh umentbebrlih«. Nach den Münd. Neuft. Nacır. 
bereitet die ſchwediſche Kultusbehörde die Umbildung des Unter: 
richtsplans an den höheren Lehranftalten vor und Hat zu dem 

Zwed Umfrage bei den einzelnen Anftalten ring® im Lande ges 
halten über die Bedeutung des linterriht® in dem neueren 
Sprachen. libereinftimmend haben die Befragten ihr Urteil das 
Hin abgegeben, daß ber biäherige Borrang bes Franzöſiſchen und 

Engliihen gegenüber dem Deutihen unbedingt bejeitigt und die 
legtgenannte Sprade an erfte Stelle gefeßt werben müſſe. In 
der Begründung bes Upfalaer Lehrausfchufjes wird bargetan, daß 
die deutſche Kultur mit ihren reichen Wifjensichägen, ihren dichtes 

riſchen Erzeugniffen und der BVieljeitigfeit des ſprachlichen Aus—⸗ 
druds bie erjte Stelle einnehme Auch wenn man das wirt 

ichaftliche Leben und die Verbefjerung der Ausfichten auf eine 

geficherte Lebensſtellung ins Auge fafie, biete weder das Frans 

zöfihe mit feinem geringfügigen Werte auf dem Gebiete des 
Handels noch das Engliſche mit feiner geringeren Bebentung auf 
rein fulturellem Gebiete den Heranwachſenden die gleichen Bil- 
dungdmöglichteiten wie das Deutihe. Daraufhin hat der Reichs⸗ 
tag auf Antrag ber Ktultusbehörde den Beſchluß gefaht, zwei 

neue Lehrhühle für germaniiche Sprachen an den Univerfitäten 
Upfala und Lund einzurichten, damit es künftig nicht an den ers 

forderlichen Lehrern für die vermehrte Pilege des deutſchen Sprad)- 

unterrichtd an den Staatsſchulen gebreche. Mar Erbe. 

— Für ein Wörterbud der niederöfterreihifchen Mundarten 
hat der in Wien verftorbene Gejandte Freiherr Otto Mayer 
dv. Gravenegg eine Stiftung Hinterlaffen. Der Verein für 
Landestunde von Niederöfterreih hat die Ausführung in die Hand 
genommen und aus der v. Graveneggihen Stiftung einen Preis 

von 2000 Kronen ausgeſchrieben »für die Abfafjung eines mit 

Belegjtellen verjehenen, auf wifienfhaftlicher Grundlage aufgebauten 

Wörterbuches der deutfchen Mundarten in Niederöjterreich, jedoch 

mit Ausichluß des Wiener Jargons (nicht aber der Wiener Mund— 

art)«. für die Ablieferung der Bewerbungsarbeiten iſt ein Zeit⸗ 
raum von drei Jahren jejtgejegt. Preisrichter find Propft Karl 

Zandjteiner in MNifoleburg, Gymmafialprofefjor P. Hugo 
Mareta vom Schottengummafium in Wien, Univerjitätsprofefior 

Dr. Rudolph Much, Schriftiteller 3. Pölzl und Gymnafial- 

profefior Jakob Zeidler, jämtlih in Wien, 

— Die Entiheidung in dem Wettbewerb um die bejte Ber- 

deutihung des Wortes cakes ift befanntlih für Knuſperchen ge 
fallen. Daß die Bielefelder Knuſperchenfabrik von Strat— 

mann u. Meyer, jo nennt fie ſich nun, die den von nicht 
weniger als 15349 Menjchen aufgenommenen ®etiftreit durch ihr 

Preisausjchreiben entfacht bat, ji; mit diefer Enticheidung Qob 

und Zabel in vielen Abftufungen und Tonarten zugezogen, ift 
natürlidh und würde bei jedem andern Worte ebenſo gejhehen 

fein. Wohl der empörtefte Widerfpruch findet fi in dem Fach— 

blatte »Die Konditorele. Der Einfender erflärt das Wort für 

eine fürdterlihe Sprachdummheit und fucht vor allem den Sprady- 

verein vor dem Verdacht zu jchüten, daß ein Ausſchuß von ihm 
das Preisrichteramt gebildet habe. Und infomweit hat er ganz recht; 

ber Berein übt das Preißrichteramt in ſolchen Wettbewerbungen 

nicht aus, und noch weniger iſt er jelbft eine, Fabrik für quie oder 

ichlechte Berdeutſchungen. Das dichten ihm nur manchmal qute 

Freunde an, denen es zwar an Zeit fehlt, fich mit feiner Ein= 

rihtung und feinem Wirken befannt zu machen, doch um jo 
weniger an der Luft, es zu mihbilligen. Uber wenn das Gin- 
geſandt auf die Erklärung hinausläuft: Lieber ein richtiges Fremd— 
wort, alö ein verjtümmeltes deutſches Wort, jo mag man fich 

diefen Sap ſonſt gefallen lafjen, für unjern Fall aber ift er jo 
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unglüdiid, wie möglid. Denn erjtens iſt eben cakes fein rich 
tiges d. h. doch fein richtig verwenbetes fyrembiwort, darüber bes 
ftand ſchon längft zwichen den Sach- und Epradiverftändigen 

fein Zweifel, und gerade deswegen ift das Bedürfnis nad) einem 

Erſatz entjtanden. Zweitens aber, was bad Wort Knuſperchen 
betrifft, veritümmelt ift ed num wirklich nicht, und fonjt hat man 

zu feinen Gunften jogar recht vieles vorgebradit, jo z. B. in einer 
fehr ruhigen und mwohlüberlegten Betrachtung der Münchener All- 
gemeinen vom 4. Auguſt. Der Berfafjer, Wilhelm Zaiß, ein 
Deutfher in Florenz, weift zuerſt hin auf die überaus große Zahl 
derer, die in dieſem Vorſchlage zufammengetrofjen find, es find 
über 100 Bewerber (genau 102) gewejen. Und darunter find alle 

Himmelsgegenden Deutſchlands, alle möglichen Berufe, alademiſche 
und nicht alademiſchel vertreten, und die Mehrzahl der Preis: 

gefrönten find Frauen. Eins geht aus alle dem fidher hervor, 

daß nämlich der Begriff treffend und Mar bezeichnet iſt. Aber 

auch am der Formbildung fieht er nichts Fehlerhaftes, der Stamm 
des Wortes ift im ganzen hochdeutſchen Spracgebiet befannt und 

volfstümlic), und obendrein haftet ihm ſchon ein Gefühlswert an, 

Inden der BWortklang jedem unwillkürlich neben der Erinnerung 
an Kindermärchen die Vorftellung von etwas Appelitlichem erregt. 

Etwas auszujegen hat ja auch er, das lefe man an Ort und 

Stelle nach, aber am Ende jeiner ausführlihen Darlegung lommt 

er doch mit Beiriedigung zu dem Ergebnis, daß wir ein miß— 
bandelted und uns darum zur Schande gereichendes Neufremdwort 
108 feien und dafür, wie er fich hübſch ausdrüdt, ein höchſt liebend- 

würbige®, ja behagliches deutſches Wort eingeheimft haben. Mehr 

oder weniger davon muß ihm jeder Unbefangene bei ruhigem Nadj- 

prüfen ſchließlich zugeben. 
Mit größtem Gleichmut nimmt die Üffentlichfeit tagtäglich 

neue Unwörter Hin, wenn fie fi) nur durch ganz oder halb— 

fremden Stlang empfehlen, ſonſt mögen fie fo unfinnig ober fehler 
baft fein wie nur möglih. Nur die Verjuche, mit Mitteln der 

Mutterfprache auszulommen, werben immer von einem Heinen 

Entrüftungsfiurm in der Preſſe begrüht. So hat denn die liebe 

Franffurter Zeitung auch diefem Neulinge ihr »Scheuhlich« zus 
gerufen, andere nette Leute haben Wipe darüber gerifien und 
jogar die Münchener »Jugend« dürftige Reime gemacht. Doch nun 

möge man das Knuſperchen ungeſtört feinen Weg laufen lafjen! 

— Verdeutfchungen im Ktüchenweſen. Cine unfrer großen 

Sciifahrtögeiellihaften will die Bezahlung ihrer Köche neu ordnen 

und ihnen bei diefer Gelegenheit je nach der Tätigkeit neue und 

zwar · deutſche Bezeichnungen geben ſtatt der biäher üblichen frans 

zöftichen, mit denen fi, wie die »Stüches, das Blatt des Ber: 
bandes deuticher Köche, ſpottet, gelegentlich jo wunderſchön prahlen 

lieh. Gin daher von dem genannten Blatte erlafjenes Preisauss 

fchreiben hat eine ganze Zahl Erjapwörter hervorgelodt, obgleich 

die Sache ſehr eilig und die Friſt zu furz war. Die Vorjchläge 
lauten für Saucier 2. Koch (außerdem Tunlenloch, Oberlodjtell- 

vertreier, Abfofter, Vorjchmeder, 1. Koch, Beiquimeifier, Würze 

meifter, Quntenbereiter, Tunter); für Gardemanger Speijes 

tämmerer (außerdem Kalter Koch, Borbereitungstoch, Kaltraums 

toch, Koch für falte Küche, Worratöverwalter, Naltvorrichter, 

Kaltfüchenleiter, Kaltjleijchzurichter, Worrichter); fir Rötisseur 

Bratenmeljter (außerdem Bratenloch, Bratloch, Brater, Ofen- 

toch, Piannenführer, Spiehwart, Bratenzubereiter); für Entre- 

metier Zwiſchengangsloch (oder Zwiſchenſpeisloch, Berzierer, 

Auapuptoch, Sühjpeifener, Gemüfe- und Suppenloch, Zwilchen- 

gerichtöverfertiger, Zufpelmeifter, Suppenbereiter, Gemüſer); für 

Restaurateur Bejtellungsfocdh (außerdem Serdloh, Gaftwirt, 

Pfanniſt, Ausgeberfoh, Koch für Beitellungen nad) der Karte, 
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Kleingerichtswart, Seinfleifchzubereiter, Speilefarter); endlich für 
Aide Helfer (ober Hulfsloch, Gehilfe, Unterkoch, Kochgehilfe, 
Jungkoch). Die geſperrt gebrudten gefallen ber »Stüce« beſon⸗ 

ders, andere wieder gar nicht und es find ja auc derbe Miß— 

arifie dabei, aber fie meint doch, daß fich aus dem Gebotenen 
der gewünichte Erjaß fehr wohl wählen laſſe. 

— Die Bemühungen um Verdeutſchuug der im Gebäude: 
und Wohnungsweſen vorlommenden Fremdwörter find jett zu 
einem erfreulichen Abſchluſſe gebracht worden. Bor zwei Jahren 
hatte, wie in ber Novembernummer diefer Beitfchrift 1901 Sp.325 f. 

mitgeteilt worden ift, der 23. Verbandstag ber ftädtiichen Haus⸗ 

und Grumbbefifervereine Deutichlands zu dieſem Zwecke einen 
Ausſchuß von neun Mitgliedern gewählt, der im folgenden Winter 
jeine Vorſchläge veröffentlichte und den Vereinen zur Prüfung 

vorlegte. Mit Rüdfiht auf die daraufhin eingegangenen Hufes 
rungen iſt dann der Entwurf nochmals unter Mitwirkung von 

Mitgliedern des Sprachvereins gründlich durchgearbeitet und als 
Ergebnis ein ausführlidres Wörterverzeihnis in dem »Grund⸗ 
eigentum, Beitichrift für Hausbefiger«, Nr. 28, 29, 30 mit einem 

furzen, warm geichriebenen Begleitworte gebrudt worben. Much 
ift das Verzeichnis nebit Begleitwort in beionderen Abzügen allen 
203 Bereinen ded Verbandes vor der Tagung zugeftellt worden. 

In Dresden fam es dann zu dem einftimmigen Beſchluß: „Der 

Verbandstag nimmt Kenntnis von den vorgeichlagenen Ver— 
beutichungen der im Gebäude: und Wohnungsweſen vortommenden 

Fremdwörter, ftimmt ihnen im allgemeinen zu und erjucht bie 

Mitglieder des Verbandes, von dieſen Verdeutſchungen Gebrauch 
zu machen. Die Tageszeitungen ſowie die Fachblätter der Haus— 

befiger und Grumdeigentümer werben gebeten, bie vorliegenden 

Verdeutſchungen abzudruden und für die Einführung zu wirfen.“ 
Damit darf num freilich die Sache nicht abgetan fein, denn bie 

einmalige Bitte wird wenig helfen. Es bedarf auch künftig un 

verdrofiener Beharrlichteit aller der Rerbandömitglieder, die Ver- 

ftändnis für die Aufgabe haben, und unfere Zweigvereine lünnen 

diefe Arbeit ſehr unterjtügen. Auerjt müflen vor allem bie 

Blätter und Beitichriiten des Verbandes jelbjt und die im ben 
größeren Städten erſcheinenden „Wobnungsanzeiger” gewonnen 

werden. Macht diefe Brefie erit Ernit mit der deutfchen Sprache, 

dann wirft das auf Tageszeitungen und Öffentlichfeit. Daneben 

fünnte wohl aud) auf dem einzelnen eingewirft werben, wenn 

man, wie vorgeichlagen wird, dafür forgte, daß jedes der etwa 

109000 Mitglieder biefer Hawäbefiper» Vereine einen Abzug 

des Wörterverzeichnifies nebit Begleitwort und wohlgemerkt dem 
Wortlaute des Dresdner Beichlufjes erhielte. Es ift ſchon jo 

viel Eifer und Fleiß auf die gute Sache verwendet worden, 

möge er num nicht erlahmen, wo man dem Ziele nahe ge- 

fommen ijt! 

— Recht verichiedener Meinung icheinen die deutichen Gärtner 
über das richtige Verhalten gegen fremdipradhlicde Namen von 

Oft: und Pflanzenforien zu fein. In dem Leipziger Fach— 
blatte »Der Handeldgärtner« (Nr. 25 vom 20. Juni d. 3.) werben 
drei Beifpiele ſalſcher oder zweifelhafter Überfegungen angeführt. 
Fortune hat jemand als »&lüdsbirn« beichrieben und es iſt ein 

Eigenname, Fondante des bois (wörtlich: Schmelzende aus dem 
Gehölz) ift als holzfarbige Butterbirne verftanden worden, Beurs 

Amande ald mandelartige Butterbim, und vielleicht liegt auch 

bier ein Berfonenname vor. Vielleicht — und wegen diefer ganz 
unerheblichen Irrtümer und weil bei andern als frangöfiichen und 

engliihen Namen es oft noch jchwieriger, ja unmöglich fel, eine 
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gute Überfegung herauszufinden; deshalb wird von diefer Seite | 
»unbedingt« empfohlen — alfo wohl audı bei völliger Unverfjtänd- ’ 
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fichkeit und Unaußsfprechlichleit der fremden Worte — die aus- 
ländifhen Namen unberührt zu laſſen. 

Ganz anders, nämlich viel verftändiger, zwedmäßiger, far, 

befier denkt darüber Möller Deutiche Gärtnerzeitung (Nr. 25 vom 
20. Juni d. J.). Hier wird auf S. 292 ber franzöfifche Pflanzen 
name Drapeau Allemand erwähnt als frifchweg aus bem ur: 

fprünglichen »Deutfche Flagge« überfegt, und der Berfafjer des 
Aufjages weiß noch andere bejtimmte Fälle zu nennen, mo deutſche 

Bezeichnungen in Paris franzöfiich, in London engliſch wieder 
gegeben werden, Königin Charlotte als Reine und Queen Char- 
lotte und Stadtrat Heidenreih ald Conseiller ufw. uſw. Die 

Deutichen zerbrechen fi die Köpfe darüber, ob man auslän- 

biiche Pflanzennamen überjegen folle, und türmen in mühjeligiter 

Arbeit ganze Berge von Gründen gegen das »frevelhafte« Ber 
ginnen auf; bie Ausländer fünnten ja 5. B., wenn wir uns ihre 

Namen mundgerecht machten‘, ihre Sorten in unfern Verzeich- 

nifien infolge der veränderten Abes Folge nicht mehr auffinden! 

Aber die Ausländer kümmern fi uns gegenüber ganz und gar 
nicht um dieſe und alle andern angeblichen ober wirklichen 

Schwierigkeiten und überjegen unfre, beutihen Namen ohne 
weiteres, ohne nad) ben deutſchen Umſtandsräten zu fragen. — 

Es wäre ein großer, erfreulicher Fortſchritt, wenn diefe geiunde, 
nationale Anſchauung in der beutichen Gärtnermwelt mehr und 

mehr Boden gewönne. 

Sur Schärfung des Sprachgefühls. 
209) »Die Bekämpfung der 

Lehrlingszüdhtung durch 

bie Handwerfslfammern ist 

in ber Regel in der Art in die 

Hand genommen worden, daß 

die zuläffige Höchſtzahl der 

Lehrlinge in jedem Gewerbe 

beftimmt wurde.e (Mus einer 

Zeitung.) 

209) Die Handwertslammern 
haben die Lehrfingezüchtung in 
der Regel dadurch zu befämpien 

geſucht, daß jie für jedes Ge— 

werbe eine beftimmte Höchſtzahl 

von Lehrlingen fejtjepten. 

Unklar; nad dem Wortlaut fünnte man annehmen, daß 

die Handwerlskammern jelbit »Lehrlinge züchten «. Unſchön 

»die Bekämpfung in die Hand nehmen«. Dreimal nadeinander 
in mit verjchiedener Beziehung. 

210) ⸗Im dienſt lichen wie 

im Intereſſe der Gerichts— 

eingejefienen und zur Erreichung 

eines Ichnelleren Geſchafteganges 
mache ih darauf aufmerkjam, 

bei Erteilung von Aufträgen an 
den Gerichtövollzieber jeiten® 

des Nuftraggebers bie 
BVohnungsangabe des Zur 

jtellungsempfänger® bzw. des 

Schuldners mit binreichens 

der Genauigfeit anzuges 

ben.«e (Belanntmahung eines 

ſchleſiſchen » Nuffichtsrichters des 
Aıntögerichts «.) 

210) Die Gerichtseingeſeſſe⸗ 

nen mache ich darauf aufmerks 

jam, daß es ſich zur Erreichung 
eines ſchnelleren Geſchäftegan⸗ 

ges empfiehlt, bei Erteilung von 

Aufträgen an den Gerichtsvoll⸗ 

zieher die Wohnung des Zuſtel⸗ 
lungsempfängers oder Schuld 
nerö genau anzugeben. 

Breit. »Ich made darauf aufmerffam, feitens des Auf⸗ 
traggebers die Wohnungsangabe anzugebene! „Im dienit: 

lichen (nämlich Anterefie) wie im Intereſſe der Gerichtsein- 
geiefienen« iſt überflüffig, da dieſes Intereffe eben in der »Ers 
reihung eines jchnelleren Geichäfteganges« bejteht. 
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211) »Es fann daher nicht 
Bunder nehmen, dab bie 
hinefiihen Behörden, die aus 

verihiedenen Gründen, unter 
denen ber des perjönlichen 
Borteild, ben fie aus dem 

Handel zogen, wohl nicht der 

wenigſt einflußreiche war, den⸗ 

felben nicht ganz unterdrüden 
mochten, ſich wenigſtens bes 

mũhten, bie Berührungspunfte 

mit ben aufjälfigen fremden 
möglichjt zu beicränfen.« (Aus 
dem Werte eines Diplomaten 

über Oftafien mitget. von Prof. 
Dr. Ballas in Schrimm [Bojfen)). 
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211) Da bie chineſiſchen Be— 
hörben aus verfchiedenen Grün⸗ 

den, hauptſächlich wohl um 

ihres perjönlihen Vorteils 
willen, den Handel nicht ganz 
unterdrũcken mochten, jo lann 

es nicht wundernehmen, daß ſie 

ſich wenigſtens bemühten, die 

Beruhrungspunkte mit den aufs 

fäfigen Fremden möglichft zu 
beichränten. 

Schachtelſatz — bejonders häßlich, weil der an ſich be 

beutungslofe, furze Hauptſah vorangejtellt ift und drei bes 

zügliche (Nelativ:) Süße ineinander eingejhoben jind. Ein 
Gegenftüd hierzu, nur mit Nachſtellung bes gleichfalls dürf— 

tigen Hauptjages, bietet ein Saßgefüge, das vor kurzem tm 
einer Dresdner Yeitung prangte: »Wie bie internationalen 
Bantdiebe, die, wie erwähnt, in Brüffel bei dem Verſuche, 
bem Stunden einer Bank, der in einem Patet 240000 .4 

in Empfang genommen hatte, das Palet zu ftehlen, 

feftgenommen wurden, gearbeitet haben, geht aus 
folgendem hervor.« 

212) »Der Ruf, an das Po— 
fener Theater zu eilen, welches 

Wallner gleichjalld gepadhtet 

und als jeinen Stellvertreter 
FR eingefept hatte, doch 

von biejem in jlandalöjer 

Weiſe geleitet wurde, 309 
ihn für einige Zeit von der 
»Grlnen Neune« ab.e (Aus 
einem Zeitungsauffaße, mitges 
teilt von B. Kahle in Heidelberg.) 

212) Der Ruf an das Po: 

jener Theater, das von Wallner 

gleichfall® gepachtet war, aber 

von feinem Stellvertreter F. R. 
in unverantwortlicher Weije ges 
leitet wurde, zog ihn für einige 
Beit von der »Örlinen Neune« 
ab. 

Mißhandlung des bezäglihen Fürworts (Relativums), das 
im erſten Nebenfage den vierten all, im dritten Nebenjape 
den erften Fall vertritt und zum ziveiten Nebenſatze übers 
haupt nicht gehört. 

213)»Bor 50 Jahren trat 

am vorigen Sonntag ber 
penfionierte Gefängnisaufs 

jeher N. N. in unfer Regiment 

ein.« (Aus einer Zeitung, mits 

geteiltvon Dr. Wülfing in Bonn.) 

213) Borigen Sonntag vor 
50 Jahren trat der jet im Ruhe⸗ 

ftand lebende Gefängnisauffeher 
N. N. in unfer Regiment ein. 
Oder: Am vorigen Sonntag voll⸗ 
endeten ſich (waren e8) 50 Jahre, 

jeit der. ... eingetreten ift. Oder: 

— feierte der... . Gefängnig- 
auffeher den Tag, an bem er 
vor 50 Jahren . . . eintrat. 

Sachliche Verkehrtheit, veranlagt durch da8 Streben, den 

Hauptinhalt einer Mitteilung an die Spige des Satzes zu ftellen. 

Geprüft von den Herren Behaghel, Brenner, Erbe, Gartner, 
Gombert, 
Saalfeld, 

inge, ſthull, $meyer, 
effler, Wappenhans, Wülfing. 

Lyon, Matthias, Pietſch, 

Bemerkungen über die vorftehenden Sätze, Beiträge u. a. bittet 

Schnorrſtraße 3 
einzufenden an Profefior Dr. Dunger in Dresden-A., 

raße 3. 
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Bücherſchau. 

Steiriſcher Wortſchaß ald Ergänzung zu Schmellers Bayeri- 
ichem Wörterbuch gefammelt von Theodor Unger, für ben 
Drud bearbeitet und herausgegeben von Dr. Ferdinand Khull. 
Graz 1903, Untverfitäts-Buchhandlung. XXIV u. 662 S. 12,50.4 

Alle Freunde mundartlicher Forſchung und namentlich bie zahl: 
reichen Verehrer Rojegger® feien auf biefes wertvolle Wert aufs 
merffam gemacht, das vor furzem mit Unterflügung der Wiener 
Alademie der Wijjenichaften herausgegeben worden iſt. Es ift ein 
ftattlicher Band von 681 Seiten, ein Erzeugnis langjähriger, müh— 
feliger Arbeit. Herausgeber und Bearbeiter ift der Berfafjer 
unfres deutihen Namenbücleins, Prof. Dr. ſthull in Graz, der 
treffliche Germaniſt, deſſen unermüdlicher Arbeitskraft bie Wiffene 
ſchaft ſchon jo manches tlichtige Werk verdankt. Die Stoffjamm- 
lung rührt in der Hauptjadhe her von dem Grazer Archivbeamten 
Theodor Unger, der zwanzig Jahre lang daran jammelte, und 
zwar nicht nur aus dem Vollsmund, fondern aud) aus zahlveihen 
ichriftlichen Aufzeihnungen und Druden aus alter und neuer Beit. 
Namentlich Rojeggerd Eriften find gründlich ausgenußt worden. 
Das Verzeichnis der benupten Duellen füllt allein 16 enggedrudte 
Seiten des Vorworts. NIS Unger im Sabre 1896 ftarb, über: 
nahm Ferdinand Khull auf Wunſch der Erben bie Bearbeitung 
diefer Sammlung — eine mühevolle Arbeit: benn e8 galt, alles ein- 
heitlich anzuordnen und vieles auszufcheiden, weil Khull nur dies 
jenigen Wörter aufnehmen wollte, die dad Bayeriſche Wörterbuch 
nicht bereit in derjelben Form und Bedeutung aufführt. Außers 
bem bezeichnete er die bisher noch nicht belegten oder feltenen 
Wörter mit Bunften, jo daf man auf den erften Blid ſolche neuen 
BWörter ertennen fann. Wenn man bedenkt, wie reic) das Bayerifche 
Wörterbuh an Wortftoff ift, jo muß man in der Tat über bie 
Fülle des neu nen flaunen. Auf die Ableitung der 
Wörter läht ſich der Herausgeber nicht ein. Er gibt aber nicht 
nur bie —— an, ſondern fügt auch noch allerlei kultur— 
geſchichtliche Bemerkungen Hinzu Über Volfsbräuche, Aberglauben, 
Bollsreime u. a. So lefen wir von Sankt Veit, dab er bei dem 
Bolte als Weder gilt. Daher das Verschen: > Heiliger St. Veit, 
wed mich auf zur rechten Zeit, nit zu früh und nit zu fpat, 
wann der Hammer viere ſchlat.« Unter »Noronengebete erfahren 
wir, dab die hi. Korona als Schaghüterin gilt, weswegen fie 
bei dem Scaßheben in befonderer Form angejleht wird. Ein 
Mittel gegen zu große Näffe im Sommer lernen wir unter ee 
einmauern · kennen: man jtellt bei andauerndem Regen einen 
ge Topf im freien auf und mauert ihn ein, wenn er mit 

egenmwafjer gefült iſt; dann tritt unjehlbar trodnes Wetter ein. 
Wie man fi gegen Blig- und Hagelichlag fihern fann, lehren 
die Artikel Weihfener und Stephanireiten. Das »Scheiterzählen« 
offenbart die Zukunft. Cigenartige Volldtänge treten ums ents 
gen in dem Nummeltanz, dem Radelmachen und dem Gugel: 

upftanz: bei dem letzteren befeftigen die Stranzeljungfern (Braut- 
jungfern) einen mit brennenden Sterzen beitedten Gugelhupf (eine 
Art Kuchen) auf dem Kopfe und tanzen damit jo lange herum, 
bis die Kerzen abgebrannt find. Bon eigentümfichen Gebräuchen 
bei der Geburt eines indes berichten die Artikel Kindbettjilber, 
Kindelbettbrot, Kindelbettfandel, Kindelgajtung, Kindelmal. Daß 
am Gründonnerstag und Karfreitag dad Veten nicht vergejien 
werben darf, lehren uns die »Ratjchenbuben«, Knaben, die mit 
Ratichen (Heinen Klappern) lärmend umherziehen, indem fie dabei 
den Spruch Herfagen: Wir ratjchen, wir ratſchen ben engliſchen 
Grueß, daß a jeder Kriſt woaß, was er beten mueh. Much be— 
—— Volksausdrüde treten uns allenthalben entgegen. Der 
adwerjtändige fit ein Kenndihaus, der Prablhans ein 

Spreigenbart, die Engelmacerin eine Kindervertuerin oder 
Kinderjherferin, ein ländlicher Kramladen, in dem früher auch 
Heilmittel verfauft wurden, eine Biertelapothete. Ein be- 
rebter Mann ift redhaft, ein mannstolles Weib ift mannleut= 
närrifch, jtatt Meinmütig jagt man kleinſinnig. Natürlich 
fehlt e8 auch nicht an volfätümlichen Steigerungen: für herb im 
Sinne von böje jagt man jprigharb, kennharb (berb wie 
Meerrettich), vabenhantig. Auch rabenfalih und rabenzähe 
finden wir für jehr falſch, ſeht zähe. So fehen wir. überall, 
wohin wir nur unjern Blick richten, eine Fülle anziehenden Eprad)- 
ftoffes. Die ſchöne, grüne Steiermark hat allen Grund, auf ihren 

Ungers und Khulls Bemühung gehobenen Sprachſchah jtolz 
zu fein. 

Dresden. Hermann Dunger. 
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Ludwig Sütterlin, Das Wejen der jpradlihen Ge— 
bilde. Kritiihe Bemerkungen zu Wilhelm Wundts Sprad)- 

piychologie. Heidelberg 1902. Carl Winters Univerſitätebuch⸗ 

handlung. VlIu 1928. 4.4. 

Der ald Sprachvergleicher, Germanijt und Romaniſt gleich 
bebeutende Heidelberger a. o. Univerfitätsprofefior hat das grunds 
legende Wert Wundis einer genauen Prüfung unterzogen und 
bietet in dem 192 Seiten starten Buch deren Ergebnis. In 
ihrem Gange ſchließen jih Sütterlins Darftelungen genau an 
die Wundtſche Beweisführung an und erit durch einen Vergleich 
mit ihr gewinnen fie eigentlich ihre volle Bedeutung. Wer daher 
Bundt lieft, follte nicht verfäumen S.s » Bemerkungen« daneben- 
zubalten. &.8 Schrift ift beſonders veranlaft durch die Tatſache, 
dab Wundt da und dort von der Sprache fozujagen zu »papierne 
Anſchauungen« hat, daß er »fie zu jehr auffaht, wie fie gedruckt 
erjcheint, nicht als eine große, einheitliche Yautmafje mit beftimms 
tem lang und beftimmter Betonung, fondern als ein zerjtüdtes, 
totes Gebilder, — Grund genug, um den Beurteiler, der durch 
feinen Aufenthalt im Muslande hinfichtlid) der lebenden Sprache, 
des Gebrauchs der Schrijtiprache und der Mundarten der Frans 
zojen, Engländer, Ruſſen und Schweden auägebildet iſt, bes 
öfteren zu veranlaffen, Wundt zu wideriprechen, feine Behaup- 
tungen einzufchränten oder zum Zweifel aufzufordern. Sodann 
bat Wundt durch feine etwas zu ftarte Bereitwilligteit, aus einigen 
Eigentimlichteiten gleich auf eine jeeliiche Neigung einer Spradı- 
gruppe oder gar ber gefamten Menſchheit zu ſchließen oder auch 
ie fremden Denkformen zu fehr nad) feiner eigenen Denkweiſe zu 

beurteilen, öfters zum Kampfe herausgefordert. Diefen führt 
Sütterlin in der edelften Weile und unter Anerfennung der hohen 
Bedeutung des Wundtichen Wertes. 

Ausdrüdlich bemerft fei, daß Sütterlins Darlegungen aud) 
volljtändig losgelöft von dem Wundtſchen Werte gelefen werden 
tönnen, da fie innerhalb der einzelnen Abjcnitte des Aufammen- 
hanges wegen zu einheitlichen Bildern abgerundet find. 

In wohltuender Weiſe hat S. den Gebraud von überflüffigen 
Fremdwörtern vermieden. 

Ettlingen. D. Heilig. 

Dtto Sarrazin, Wörterbuch für eine deutſche Eins 
heitsihreibung. Zweite vermehrte Aufl., bearbeitet nach den 

Beichlüfen des Königl. Preuß. Staatöminijt. v. 11, Juni 1903. 
Berlin, ®. Emft u. Sohn, 1903. Geb. 0,80 4. 

Wie der Titel zeigt, konnte der Verf. bei der 2. Aufl. feine 
Einheitsfchreibung durch amtliche Vorjchriften ftügen. Es iſt nun 
küditch jo gekommen, wie einzelne bei den Berliner Verhand— 
ungen vorausgefagt: die Zulajjung von Doppelformen mußte 
für die Schule, für das Leben in den Einzelftaaten wieder zu— 
rüdgenommen werden, und jo haben wir eine preußiſche, eine 
bayriihe, bald wohl eine füchſiſche, öſterreichiſche »Einheits- 
fdreibunge, gerade wie früher. Der einzige Gewinn tft, dab die 
verschiedenen »Einheitsichreibungen« nunmehr einander noch näher 
ftehen als früher, aber eine deutſche Einheitsfchreibung gibt es 
eigentlich nun nicht mehr.‘) Es wird aljo eine neue Verhandlung 
und Beihlußfaffung notwendig werden — was man ſich hätte 
fparen fünnen. Auch Sarrazin hat feine Schreibung wieder etwas 
ändern müllen, aber wie id) ſchon bet der eriten Auflage hervor: 
bob, hatte er mit fiherem Gefühl die Formen der Zulunft heraus- 
gefunden, und jo iſt das Preuß. Minifterium wohl meift ihm 
gefolgt Fallen mußte das vielbeiprochene »heute Mbend« zu- 
—— von »beute abend«; jo hat auch eine andere, aber ein- 
euchtende Negel für ähnliche — Platz gefunden. 
Durch die en ift Die zweite Auflage wieder zum Borbild für 
zufünftige Arbeiten geworden. D. Brenner. 

Nachtweh, Dipl.-Ingenieur, Profeſſor an der Univerfität in 
Halle a.d.©., Die Geräte und Maihinen zur Boden: 
bearbeitung. Eine kurze Darftellung als Leitfaden zum Unters 
tichtögebraud an landwirtfchaftlihen Schulen und zum Selbjts 

1) Wie aus dem Auflap an der Spike diejer Nummer 
—— ſind die Abweichungen nach Zahl und Bedeutung doch 
o gering, daß es faum neuer Verhandlungen bedarf. Str. 

Zeitfrift des Allgemeinen Deutſchen Spradvereind XVIIL Jahrgang 1903 Nr. 9 280 

unterricht für ausübende Landwirte. Leipzig, Verlag von Aus- 
länder und Stühr. 0,75... 

Der Berf. hat das Buch dem biejigen Zweigvereine vorgelegt 
und dabei bemerkt, er habe ed nad) dem Grundlage geichrieben: 
Sprich und fchreibe gut deutich, vermeide jede fremdländifche Be— 
eihnung, wenn bu dafür ein gutes deutiches Wort jegen fannit.« 
Bon biefem Grundſatze iſt er in der Hauptjache nicht abgemwichen. 
Nur wenige Fremdwörter läht er zu, wie Fabrik, Firma, Majcine, 
die auch Hausding (Die Fremdwortfrage für Behörden, Fach⸗ 
wifjenihaft und Gewerbe, vergl. Zeitichr. 1897 Sp. 70f., 73 f. 
76, 139) zu dem bis auf weiteres wmerfepbaren zählt. Auch 
»Erjtirpator« und »Starififatore, bie Hausding als ent» 
bebrlich bezeichnet und durch » Oberflächen» oder Zätepfluge umd 
»Reihpfluge erjegt, find beibehalten. 

Halle a.d. ©. Anibbe. 

Berichtigung. 
Herr Theodor Matthias jchreibt In Nr. 7/8 Ep. 239 über 

die von mir verfaßten Spradheite (Verlag von H. Schrödel in 
Halle a. ©.) u. a.: go übrigen wird die Sediegenheit ber Hefte 
am beiten durch ihr Verhältnis zu ber obengenannten Teſchiſchen 
Spraciehre gekennzeichnet; denn im großen ganzen ift deren In— 
halt bis auf Benennungen, Wblürzungen und eihnung für 
den Bollksſchulunterricht zurechtgeichnitten«. 

Diefer legte Sap fünnte irreführen. Ich eıläre daher: 
1. Die 1, Auflage meiner Spradjbeite (Ausg. A und B) ers 

ſchien 1896, alfo fünf Jahre vor dem Buche von Teih, Aus— 
be © faft gleichzeitig mit ihm. 2. Die 2. Auflage des Werkes von 
ejch ift mir noch nicht zu Geſicht gefommen; in der 1., diedie Jahres⸗ 

zahl 1901 trägt und mir am 3. Januar 1902 als Rezenfionseremplar 
von einer Redaktion zuging, habe ich noch nicht eine Seite gelefen. 
3. In dem »Begleitwort« zu Ausgabe C führe ich die für dieſe 
im beionderen bemußte Literatur an, natürlich ohne das Bud 
von Teſch zu erwähnen. Aus ©. 5 besjelben Begleitiwortes gebt 
bervor, dab der Drud der Ausgabe C durch die Verhandlungen 
über die neue Rechtſchreibung verzögert worden tit, daß alfo auch 
Ausgabe C vor Ericheinen der 1. Auflage von Teſchs Bud ab» 
gefaht war. 

Quedlinburg, 6. Auguſt 1903. Edwin Wille. 

Mein Hinweis auf Teih bat eine Empfehlung fein jollen, 
feine eg Ing tatjächliche Abhängigkeit. Sch erinnere mich 
noch, dak mir bei meiner Beobachtung der Berlihrungen zwiſchen 
Willes Spraciheften und Teſchs Spraclehre der Gedanke Fam, 
bier müfje ein ſachtundiger Verleger zwei Berfafiern ſich ergäns 
zender Vücher eine verwandte Anordnung empfohlen haben. 

Theodor Matthias. 

Zeitungsſchau. 

Aufſähe in Zeitungen und Zeitſchriften. 

Sprade und Nationalität. Bon M. A. Klausner. Im 
beutjchen Reid. — Feitichrift des Zentralvereins deutfcher Staats⸗ 

bürger jüdiihen Glaubens. 1903. Nr.1. S. 44 - 62. 

»Die deutichen Juden, die vor etwa 600 Jahren ben damaligen 
deutichen Sprachſchatz mitgenommen haben, find ſorgſame Berwahrer 
—— ſorgſamere Hüter der löſtlichen Mutterſprache als ihre in 

obeit verjunfenen Verfolger.e »Im leid der Armut, aber nicht arm 
ift das Mittelhochdeuriche in der Geftalt des Jargons zur Heimat 
zurückgelehrt, und feine Gaben will er darreichen, fobald man fie nur 
verlangt. Sie find von Üppigem Reichtum, von größerem als 
die aller übrigen beutfchen Dialekte zufammen.« Der jüdiſche 
Jargon ift alfo wie der verbreitetfte, fo der »interejjanteite und 
ausgezeichnetite deutiche Dialeft«, und jo weisſagt der Berfajier: 
»ich getraue mich zu jagen, daß von ihm die Wiederbereicherung 
ber hochdeutſchen Schriftipradhe aufgehen wird.e Das genügt 
wohl, um wenigſtens die Berjtiegenheit und bie Beicheidenheit 
diefer Ausführungen zu fennzeidmen. Str. 

Die deutihe Schule im Auslande. Drgan des Vereins 

deutſcher Lehrer im Auslande. Monatsichrift für nationale Er— 

ziehung im der deutjchen Schule und Familie. Herausgegeben 
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von Hand Amrhein in Galap und Dr. Bernhard Gafter 
in Antwerpen. Berlag der Hednerjchen Druderei, Wolfenbüttel. 

Jährlid 5 M 

Die im zweiten Jahrgang vorliegende Zeitſchrift, zunächſt 
bazu beittmmt, ein Bindemittel für die vielen Hunderte von 
deutichen Lehrern im Auslande zu fein, will auch ein Familtens 
blatt im beſſern Sinne des Wortes für die Deutihen im Aus: 
lande werben und deutſche Zucht und Eitte, deutiche Art und 
deutiche Sprache hüten und pflegen. Mehrere Aufläpe über 
Ipradhliche Fragen zeugen davon, daß das nicht leere Worte find. 
So ſchreibt Dr. Brandl (Berlin) über die Bedeutung der 
deutichen Sprache über See für Deutſchlands Weltmachtitellung. 
Nach einem einleitenden Wort über den Gedanlen, da bie 
Kultur nicht am Boden haftet, jondern an der Spradhe, hebt 
er ald eins der erfreulichiten Zeichen der Reit hervor, daß 
immer mehr Deutſche über See den Wert dieſes Kulturgutes 
würdigen. Boran geben die Deutihen in den Vereinigten Staaten. 
Väter, Gelitlihe, Beitung&herausgeber ertennen er und mehr 
den Segen, ber mit der Erhaltung der Mutteriprache verbunden 
it, und dienen daher willig der bdeutihen Schule. In Süd— 
Amerifa, Süd-Afrifa, Nuftralten haben unjre Solonijten einen 
fchwierigeren Stand, aber auch dort hat der Verſuch des Nil: 
gemeinen Beutihen Auslandsſchulvereins, ein Adreßbuch ſämt— 
licher beuticher Auslandsſchulen anzulegen, eine Menge folcher 
Anſialten zu Tage geiörbert, von deren Dafein man biöher feine | 
Ahnung hatte. In Brafilien wird immer mehr dafür geſorgt, 
daß mit einer neuen deutſchen Siedelung gleich auch die deutſche 
Schule entſteht. Diefe Bemühungen unferer Brüder erbetichen 
nicht nur unſre Anerkennung, fondern auch unfre Unterftügung. 
Wollen wir von Engländern und Ruſſen nicht unterdrüct werden, 
fo müſſen wir rechtzeitig die Landsleute über See unferm Volls— 
tum erhalten und zu gemeinfamer geiftiger Arbeit heranziehen. 
St es doch auch für Anduftrie und Handel von gan bervor= 
ragender Wichtigfeit, day möglichit jeder Deutiche Über See und 
feine Kinder unjerm Vollstume erhalten bleiben. Biel fünnen 
dazu vor allem unjre überjeeiichen Geiftlihen Durch Erhaltım 
deuticher Predigt und deuticher Kirchenlieder, viel kann aber jr. 
unfre Brefie durch Berichte über wg = Vorkommmniſſe und unfre 
Kaufmannſchaft durch Unterftügung der deuiſchen Schulen tum. 
Auch die Regierung erfennt die Bedeutung der Pilege der 
deutichen Spradye im Ausland an, indem fie ſich ftait der bis— 
her gezahlten 300000 „Ak im neuen Neichshaushalt troß der 
ungünftigen Finanzlage des Meiches 400000 „A für deutiche 
Auslandsſchulen hat bemwilligen lafien. In einem andern Auf: 
fage: 2Was den deuticen Auslandsſchulen auch not tut« bittet 
Dr. Rich. Jahnke die deutichen Verlagabuchhändfer um Herab- 
fepung der Preiſe für die deutichen Schulen und Lehrer im 
Auslande, da bei diefen eine große Büchernot herriche, und regt 
on, daß der beutihe Schulverein zur Erhaltung des Deutichs 
tums im Wuslande eine Sammeljtelle für deutihe Bücher ein— 
richten möge, an bie fich dann opfenwillige Deutihe mit ihren 
—— die deutſchen Auslandsſchulen mit ihren Bitten wenden 

nnen. 

Das Fremdwort und das dbeutjche Genoſſenſchafts— 

wejen. Bon U. Kofahl. — Blätter für Genoſſenſchaftsweſen 
Nr. 7. 1903, 

Im Sinne unjeres Vereins wird mit warmen Worten bazu 
aufgefordert, die Fremdwörter nach Möglichkeit zu meiden, und 
an einzelnen Belipielen die Sucht, die Sprade mit fremden 
Lappen aufzupugen, lächerlich gemacht. 

Die Verwelſchung deutjcher Vornamen in Sübd- 

amerifa. — Deutjhe Zeitung vom 9. Juni 1903. 

Es wird ein beachtendwerter Aufiag des in Buenos Aires 
ericheinenden Argentiniichen Zageblatts wiedergegeben, in dem 
die alberne Sucht jo vieler Deutihen an den Pranger geftellt 
wird, fofort nach Ankunft in Argentinien oder Brafılien ihren 
ehrlichen deutichen Vornamen ins Spanifhe oder Portugiefiiche 
zu verballhornen. 

Eijenberg. Mar Erbe. 

Die Schriftleitung (Berlin NW52, Paulſtt. 10) ſtellt bie 
obigen und früher bier genannten Aufſähe — nidt die 
befprodhenen Büher — gern leihweije zur Berfügung. 
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Brieftaften. 
Herm M...., Tilfit. Nah »erfuhen« einen abhängigen 

Infinitivfag zu gebrauchen (»ich erjuche einzufenden«), ift durch 
aus jtatthaft und gut. Das Zeitwort wird darin ganz wie »bitten« 
behandelt. Wie man nicht bloß »um etwas« bittet, fondern aud) 
bittet »etwa® zu tune, jo erſucht man nicht nur »um Einſen⸗ 
dung«, fondern aud) »einzufenden. Die aud von Ihnen ald 
richtig anerlannte Tatfache, daß von dem Hauptworte »da8 Ers 
jucen« ein folder Infinitivfag abhängen kann, bat zur unabs 
mweislichen Borausfepung, daß diefelbe Fügung aud) bei dem Zeit⸗ 
worte »erfuchen« erlaubt ift. Denn ⸗das Erſuchen · ift bie zum 
Hauptwort erhobene Nennform des Zeitworted »erfuchen« und 
dürjte nicht durch »zu« und einen Inſinitiv beſtimmt werben, 
wenn das Beitwort jelbit diefe Fügung nicht zuliche. 

samt, W...., Wiesbaden. Gegen den Nusdrud »analys 
tiſcher Chemiler · wühten wir nichts einzuwenden. Er ſieht durch⸗ 
aus nicht auf einer Stufe mit dem »gedörrten Bflaumenhändler«, 
dem »ledernen Handſchuhmacher und äbnliden Unmöglichfeiten. 
Denn »gedörrt« find doch wirklich. nur die Bilaumen, und »ledern« 
nur die Handſchuhe; aber »analytiich«, d. h. unterjudend, lann 
nicht nur das Verfahren (»anatytıiche Merhodes), die Wiſſenſchaft 
(»analytiihe Ehemie«) ufw. genannt werden, jondern auch ber 
Vertreter dieſer Wijjenichaft, wenn er als ſolcher (»Ghemiler«) 
bezeichnet wird. Das iſt ebenjo unbedenklich wie »theoretiicher 
Bhyfiter, vergleihender Spracdjiorfcher, mathematiicher Lebrere u. ä. 
Diefe Art Beimörter haben einen ziemlid, weiten Begriffgumfang, 
ber fie befähigt, ſich auch mit Perionenbezeidmungen zu verbins 
ben. Bgl. auch die Bemerkung Über »zuchtlofen Unfuge Sp. 105/6. 

Herrn A. L.. . Braunſchweig., Richtig iſt nur bie 
Screibweije ⸗Beamten-Haushalts-Berein-⸗, nidt » Beamten 
Hausbalts-Verein«; denn es liegt bier ein Wortganges vor, das 
nad) deutſcher Gewohnheit auch äußerlich ala ſolches kenntlich ges 
macht wird, entweder duich Bindejtrich oder, was bei längeren 
Aufammenfegungen allerdings nicht empfehlenswert iſt, durch 
ununterbrodene Schreibung (»Beamtenhaudhaltsvereine). 
So it auch —— u. dgl. zu ſchreiben. 
Die Weglafjung der Bindeftrihe mutet englifich an. Übrigens 
würden wir die Bindejtriche lieber nur einmal verwenden, älſo: 
»Beamten-haushaltsverein«e. 

Herrn B...., Naumburg a.d. S. Bon ſolchen Perfelt- 
formen, die eine Präjensbedeutung gewonnen baben, läßt ſich zur 
Bezeichnung der Vergangenheit nochmals ein Perfelt bilden. »Der 
Brief iſt (mar) geicrieben« ift etwa fo viel wie »der Brief ijt 
(war) fertige; und danach fann man jagen: »der Brief war ges 
fchrieben gewejen, als deine Nadjricht eintrafe. Ebenſo bei den 
aftiven Formen mit »haben«e, z. B. »ich hatte den Brief ges 
ſchrieben gehabt, ald«e...., und mit »fein«: »er War einige 
Monate verreiit newejen«. Ansbefondere ftellt ſich diele Fügung 
dann ein, wenn eine Erzählung in abhängiger Rede wiedergegeben 
wird. Denn bier pflegt für das Imperſelt eine zufammengeiepte 
Beitform einzutreten; dem entiprechend fit dann das ge 

r 
Sag: »wir erreichten ihn erſt, als die Feinde ihn bereits getötet 

' hatten«e würde alfo in abhängiger Form lauten: »(fie erzählten), 
fie hätten ihm erft erreicht, ala die Feinde ihn bereits gerdiet 
—— hätten«, Sie haben ganz recht, wenn Sie dieſe Aus— 
rudsweile umſtändlich nennen; aber vermeiden läßt fie ſich in 

gewifjen Fällen nicht, wenn man das zeitliche Verhältnis genau 
ausdrüden will. Wohl fann man fie durd) eine veränderte Faſſung 
des Gedankens umgeben, aber nicht immer ohne Zwang. Die 
einfache Weglafjung des »gebabt« wäre jebenfalls eine, wenn auch 
eringe, —— Daß ſich Schriftfteller der verſchiedenſten 
rt nicht ſcheuen, dieſe doppelt zuſammengeſetzten Beitwortformen 

anzuwenden, zeigt ein Bl in Sanders’ Wörterbuch der Haupts 
ichwierigfeiten in der deutichen Sprache, wo auf S: 223 (17. Aufl.) 
unter »Berfette eine ſehr große Zabl von Belegen angeführt iſt; 
darunter finden wir nicht nur Klaffiter wie Leſſing, Goethe und 
Schiller, jondern aud) jüngere Meifter des Stils, wie Heyſe, 
Spielhagen, Gregorovius u. v.a. Eine Häufung jolcher Fügungen 
würde gewiß unerträglid) fein; jeder, der Sejchmar hat, wird fich 
davor hüten und vor allem in der abhängigen Nede nur einen 
ſparſamen Gebraud; davon machen. ber Farich fann die Aus⸗ 
drucdsmeife nicht genannt werben. 

. . . Herne. Beide Faſſungen find zuläfig: »allen Herm 7, 
Gebern wird herzlidher Dank gefagt« und: »allen Gebern wird 
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herzlich Dant gefagt«. Denn man jagt ſowohl »Herzlicher Dant«, 
wıe »herzlih danfen« und alſo auch »herzlih Danl fagen«. — 
»Unſer griedifcher Umterricht« ift das einzig richtige, »unfer 
griechiſche Unterricht« durhaus falih. Denn dad »ser« von 
runſer · ift nicht Beugungdendung, ſondern Beſtandteil bed Stam- 
med; den beugungslofen Formen der befiganzeigenden Fürs 
wörter folgt aber das Eigenihaftewort in ftarfer Form: »mein 
lieber Vater, fein großer Reichtum;, alfo auch: »unfer lieber 
Vater, euer guter Sohn« ujw. »llnier liebe Bater«, was man 
umwellen in Todesanzeigen lieft, ift eim fehler. — Für die britte 
Fra e verweilen wir Gie auf die folgende Bemerkung. 

Bere EN... ., Maulbronn. Die Nennform mit tal 
in ®erbindung mit »fein« hat paffiven Ginn (»der U 
lieferung ift zu glauben«), und in gleichem Sinne wird fie > 
weilen auch mit »fcheinen« verbunden: »der Überlieferung fcheint 
u glauben; bie entiwidelte Kunſtſprache ſcheint leichter zu lernen«. 
ied beruht darauf, daß nad) »ſcheinen« nicht nur eine afrive 

Nennform mit »zu« Stehen kann (ser jcheint zu fommen«), fonbern 
auch eine einfache Präbdifatsbeitimmung (ohne ein »zu feine). 
Es beftehen alfo mebeneinander: (ser iſt reich«), »er ſcheint reich 
zu feine und »er fcheint reich«; (»e# ift Übertrieben«), »e# fcheint 
übertrieben zu ſein und »es ſcheint übertrieben«; (»fie ıjt ohne 
Bermögen«), »fie fcheint ohne Bermögen zu jein« und »fie ſcheint 
von gutem Stande, aber ohne Vermögen« (jo Goethe), So 
ergibt fich num aud die Meihe: (es ift zu glauben«), »es jcheint 
zu glauben zu fein« und »e8 fcheint zu glauben«. Mithin fann 
nadı ⸗ſcheinen · eine Nennform in doppeltem Sinne jtehen, ein⸗ 
mal als Snfinitivergängung in altivem Sinne (»er ſcheint 
e3 zu glauben«), und dann als Prädifatsbeftimmung in paſſi⸗ 
vem Sinne (es ſcheint zu glaubene — »glaublih«). Bann 
dieſe leptere Gebrauhöweile aufgelommen ift, vermögen wir micht 
zu fagen. Bir finden fie aber jchon bei Goethe: »taum ſcheint 
es zu glauben«, bei Schiller: »zu einem Geburtstageſtlick ſcheint 
mir der Mithridat im Notfall zu brauchen« (Brief an Goethe), 
bei u »er jcheint mir ganz beſonders hochzuſchätzen · ( Gott⸗ 
ſched und feine Zeit S. 151, vom Jahre 1848), mehrfach bei 
Jalob Grimm u. a. Diefe und andere Belege finden ſich in 
Sanders’ Wörterbuche, in feinem Wörterbuche der Hauptſchwierig⸗ 
teiten und in Engeliens Grammatıf der neuhochdeutfchen Sprache. 
Im ganzen find aber ſolche Fügungen felten und werben befier 
emieden, nicht nur, wenn dadurch eine Zweideutigleit entjiehen 
Eee (wie in dem Satze: »er fcheint zu fürdten«, den man nur 
aftiv gebrauchen follte), jondern auch fonft, weil man nad 
» jcheinen« von vornherein eine altive Nennform erwartet. Man 
fann ja ſehr leicht zu anderen Ausbrudsformen greifen, z. B. 
»es fcheint, dab . . .«, »mie es fcheint«, oder noch einfacher: 
»e8 jcheint glaublih« u.a. Die andere oben ſchon erwähnte 
Möglichteit, die wenigitend eine Zweideutigleit ausſchließt: »er 
fcheint zu fürchten zu jein«, findet ſich nur gas vereinzelt, jo 
bei ®. v. Humboldt: >»... fcheint e8 mir nicht abzuleugnen zu fein« 
(Briefe an eine freundin S. 190). Auch fie fann aus Gründen 
des Wohllauteß nicht empfohlen werben unb wird ficherlich eben 
deshalb jo felten gebraucht. — Das amtliche Regelheft für die 
Rectichreibung lehrt, daß Laute, die gewöhnlich zu jprechen 
und zu jchreiben find, ſalls fie unterbrüdt werden, durch ein 
Nuslafjungszeihen angedeutet werben, z. B. >heil'ge Nadt«. 
Wir glauben bied fo verftehen zu miüfjen, dab Wörter, die in 
beitimmten formelhaften Berbindungen immer ohne einen ge= 
wiſſen Laut, } B. ein Endungs=e, geiprochen und geichrieben 
werden, ht biefen Wendungen des Auslaſſungszeichens nicht 
bedürjen, zumal wenn bie rhythmiſche Wirtung eben auf ber 
Weglafjung des e beruft. Alfo: »von Stund an, Gewehr in 
Nub, meiner Treu, Treu und Glauben, Erb und Eigen« 
u. &. und beſonders Fälle wie »die Kreuz und Quer«, »meber 
Raft noch Ruhe, und fo auch »Freud und Leid«, »Menichen- 
freud und Menidyenleid«. Dieſe legten reimenden oder jtab- 
reimenden Verbindungen haben die Einfilbigleit der Wörter zur 
Vorausfegung. Die Richtigkeit diefer Auffaſſung ſcheint uns 
baburch beftätigt zu werden, daß auch YZulammenfegungen vlelſach 
fo behandelt, d. h. bei ftändigem Wegfall des e ohne Häfchen 
gelchrieben werben, 3. B. ⸗Kirchweih · neben »Weihe«, »Surzwell« 
neben »Welle«, »nafeweid« neben »weile« u.a. Mit folhen Zus 
ſammenſetzungen ſtehen aber jene formelhaften Verbindungen, was 
die Beftändigkeit der Form betrifft, auf einer Stufe. Endlich iſt 
überhaupt möglichite Sparjamfeit im Gebrauche des Hälchens am 
Plage; ja, man künnte es füglich ganz entbehren. 

Beitfgrift des Allgemeinen Deutfhen Sprachvereius XVII. Jahrgang 1903 Nr. 9 284 

Herm R...., Berlin. Über »Berlin ben Der) 28. — 

Herrn 3.®... ., Yadıen. In dem Satze, den Sie in 
einem Lefeftüd er haben: »die Vögel bauen künſtli 
Nefter«, ift das Wort »Hinftlich« in eimer nicht mehr recht 
lichen Bebentung —= »hunftvoll, kunftreich« verwendet. drüber 
ſprach man von »fünftlicher Arbeit«, fo Luther 2. Moj. 35, 33, 
und noch bei Adelung. Heute gebraucht man dafür lieber »funit- 
voll« oder »kunftreich«, während »fünftlicdh« vorwiegend im —* 
fage zu »natürlich« oder in dem Sinne des Ausgeklügelten, Ber- 
widelten verwandt wird. Inter »künftlichen Neftern « würde man 
eher von Menſchenhand nachgebildete Nefter verſtehen, während 
die »kunftvollften« Mefter der Vögel immer noch »natürkid« und 
er s»fünftlich« find. Es empfiehlt fi, biefen Unterſchled zu 

ten. 
Herrn W.W...., Eſſen. Wenn »laffen« mit einer Nenn 

form verbunden wird, jo hat das Subjekt diefer Nennform im 
BWenfalle zu ftehen, weil es ala er (Aktufatinobjelt) 
von »lafjen« abhängig zu machen iit, 3. B. »ich lafje ihm ftehen, 
es liegen, fie figen« ulm. Eme Zeitlang ift in gemwifjen fällen 
auch der Dativ recht häufig geweſen, und zwar bejonder& bei 
Beitwörtern ded Willens, Mertens, Sehens, Hörens u. ä., viel- 
leicht unter dem Eınfluffe des Franzöſiſchen, vielleicht auch in 
Anlehnung an Wörter wie »zeigene, 3. B. »laß mir es jehen« 
— zeige mir. Diejer Gebrauch findet ſich bei den Klaſſilern nicht 
felten, jo bei Goethe: »laht e8 mir dur Eintracht fehen« 
(Zafjo 2, 1), bei Schiller: »lah deinem Vater eine Probe hören 
von deiner Kunft« (Wall. Tod 4, 3). Doch auch: »laſſen Sie 
mich alles wifjen« (Goetbe). Heute aber ift der Wemfall wieder 
urüdgetreten und hat ſich, wie es jcheint, nur in landicaftlicer 
ede, bejonders von Sid= und Mitteldeutichland, erhalten. Alio 

mit Rüdficht auf den heutigen guten Sprachgebrauch wie auf die 
logijhe Berechtigung muß man dem Wenfall in dieſen Berbin- 
dungen den Borzug geben und fagen: »laß mid) dies jehen« 
Bir jehen dabei ganz ab von den fällen, in denen durch den 
BWemfall obendrein eine Aweideutigleit entjichen kann; fo tft »ich 
—* dir etwas fagen« verſchieden von: »ich laſſe dich etwas 
agen «. 

Herm 8... ., Pirkau bei Theiken (Oftthüringen). Wenn 
es nach Ihrer freundlichen Mitteilung noch vor 20 Jahren in 
Mitteldeutichland durchaus Negel war, zu jagen: »die rrünlein 
N.<, jo ift das ein ähnlicher Sprachgebrauch, wie er auf Sp. 195 
für das Saargebiet feftgeftellt worden ift. Daß in neuerer Zeit 
das fächliche Geſchlecht immer mehr Mobe geworben ift, geht 
offenbar auf ſchrifiſprachlichen Einfluß zurück. Ihrem Bedauern 
darüber vermögen wir uns aber nicht anzufcliegen. Denn dem 
Worte » Fräulein« lommt nun einmal als einer Verkleineru 
form das ſächliche Geſchlecht zu, grade wie »Mädchen, Knäbl 
Bübdyen« u.v.a. Es heift Yo nicht »die Schale für den em 
nehmen«, wenn man jener Wortgruppe das ihr zufommenbe 
ſprachliche Geſchlecht läßt. Sonft müßte man ja das Wort » Fräus 
lein« aud ohne beigefügten Namen immer weiblich gebrauchen, 
man müßte jagen: »ich habe mit der Fräulein geiprodyen«, »id 
fah eine Heine Mädchen« ujw. Das wäre eine ganz ähnliche 
Verwechſlung er Bort und Gegenjtand, wie er vom 
Bıof. Rudolph in der Mainummer Sp. 140 aufgebedtt worben ift. 
Der Fall aber, der Ihnen der jchlimmfte dünkt: »Ihr Fräulein 
Tochter« u. dgl., ift auch von uns a.a.D. ausdrücdlich gt 
nommen worden. Denn hier jteht ein ausſchlaggebendes 
liches Wort (»Tochter«) dabei, und »Fräulein« ift eime leere 
Höflichkeit. Beides aber ift nicht der Fall in der Verbindung: 
»da8 Fräulein N.e; hier würde ein »die« feinen grammatiſchen 
Anſchluß haben, und »Fräulein« iſt bier fein bloßer Höflicleitd- 
zufag, fondern eine wichtige Musfage über den Perjonenjtand 
(zum Unterjchiede von der verheirateten » raue). 

Herm Fr. Gr... ., Breslau. Die Verhältniswörter »lant« 
umd »wegen« ftehen nicht ganz auf einer Stufe. Beide find als 
urfprüngliche Hauptwortformen von vornherein mit dem Wesfalle 
zu verbinden; aber »Alaut · hat fich in beſchränltem Umfange auch 
den Wemſall erobert, den der qute Sprachgebrauch bei »mwegen« 
durchaus verwirft. »Qaut Bericht, laut Berzeichnis« wird man 
heute nicht mehr für falsch erflären dürfen; » laut Berichtes, laut 
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Verzeichniſſes ift und unbequem. Mber nur in dleſem Falle, 
b. b. bei artifellofen Hauptwörtern, die ſich überhaupt der Ab- 
wanblung gegenüber häufig jpröde verhalten, iſt ber Wenfall 
(oder vielleicht richtiger: eine unbejtimmte, beugungslofe Form) 
zu dulden. Sonft hat ber Wegfall feinen Plaß zu behaupten, 
alfo: »laut des Geſetzes, laut bes Berichtes · demn die urfprüngs 
liche vollftändige Faffung ift »nach Zaut« = nad dem Wortlaute, 
ap »nacd laut obguanten vertrags« (Aventin), und es ift gut, 

e alte finnvolle Wendung, ſowen e8 möglich ift, zu bewahren. 
Aber für eine Nacläffigteit ift es zu halten, wenn nad »wegen« 
die Wesfallendbung unterbrüdt wird, auch bei artifellofen Haupt⸗ 
mwörtern. Wegen Zobesfall, wegen Umbau, wegen Unfleih« 
ind ſchlechterdings zu verwerfen, nicht minder als: »wegen dem 

en«. Hier find wir noch in ber Lage, und ber einreihenden 
Hormlofigteit entgegenzuftemmen. Man fage alfo nicht nur: 
Umbaus wegen«, jondern auch: » wegen Umbaus, wegen Todes⸗ 
falles« ufw. Tritt der Wesfall ald ſolcher nicht deutlich hervor, 
wie in ber Verbindung: »mwegen Spradyfebler«, jo greife man 
nicht zum Dativ, fondern füge ein Beimort hinzu, das den Genitiv 
ertennen läßt, 3. B. »wegen einiger Sprachjebler«, oder wende 
ben ganzen Wusbrud anders. Sat dad, was Jahrg. 1901, 
Sp. 212/3 über »innerhalb« gejagt ft. — Die Wörter » Zwerg« 
und · Quart · werden von ber eiymologiichen Forſchung mit guten 
Gründen ———— Zwar die Verſchledenheit des An⸗ 
lautes wurde, wie Sie ganz richtig bemerlen, einer Verwandt⸗ 
ſchaft beider Wörter nicht im —* ſtehen; heißt es doch im öft- 
lichen Mitteldeutſchland und am Mittelrhein » Querg · ftatt · Zwerg · 
und von gen in Oftpreußen » Zmwarg« ftatt »Diuark« (vgl. auch 
die damit unvenwandte Wortfippe » quer — jwerd« u.a.) Aber 
Bedeutung und Geſchichte des Wortes »Duark« legen die Uns 
nahme eines gan; anderen Wortjtammes nahe. Denn »Duarf« 
bezeidmet nicht uriprünglich einen nichtigen Gegenftand und jo- 
dann den fäfehaltigen Teil der Milh, jondern umgelfehrt: die 
Bedeutung »Küfe« ift die eigentliche, die Übertragung auf eine 
verächtliche Kleinigkelt erft von da aus erfolgt, ähnlich mie bei 
»Dred, Schlamme und anderen Bezeichnungen mehr ober weniger 
wertlojer Dinge. Envägt man femer, daß »Duarte erft in fpät- 
mittelhochbeuticher Zeit (in den formen twaro quarc zwarc) aufs 
tritt und uriprünglid nur im öftlihen Mitteldeurichland heimiſch 
ift, daß die übrigen germaniichen Sprachen das Wort nıcht fennen, 
wohl aber die Hai chen Sprachen ein gleihbedeutendes tvarog 
bieten, jo ift die Annahme einer Entlebnung aus dem Slaviichen 
nicht von ber Hand zu weilen, wie fie auch bei einem anderen 
Ausdrude der Milchwirtſchaft (»Schmant, Schmetten «) vorliegt. 
Kluge, Heyne und dad Grimmſche Wörterbuch erflären dieſen 
Urſprung des Wortes für wahriheinlih. Die uriprüngliche Form 
des Wortſtammes — darin haben Sie ganz recht — zeigt ein g 
am Ende: mtttelhochbeutich twarc, 2. Fall twarges, und fo noch 
mundartlich, 3. B. jchlefiich 3. Fall » Duarge«, Mehrzahl · Duär- 
geir)«, Beiterbildung »Duärgel«e. Das ſchriftſprachliche E beruht 
wohl auf einer Durchfüh der Nominativform (g im Auslaute 
wird f), grade wie bei »Mark« (im Knochen) aus mittelhoch⸗ 
deutich marc, 2. Fall marges. Doch auch dies urſprüngliche g, 
das ja in dem ſlaviſchen Gıundworte vorliegt, vermag das Wort 
»QDuarfe nicdt näher an »Zwerg« heranzurüden. Wohl aber 
tommen felunbäre Berlihrungen oder Miſchungen zwiſchen beiden 
Wörtern vor. Nah Weinholds Beiträgen zu einem ſchleſiſchen 
Wörterbuche S. 748 deutet das fchlefiihe Boll den Namen ber 
»Dua nnlein«e (— Bwerge) davon, daß fie drei » Duärge« 
(Käfe) hoch ſeien. Bei Scarzfeld am Gübdharze gibt es viele 
Höhlen, die nach dem Boltöglauben einft von Gnomen bewohnt 
waren; fie heißen »Bwerges, aber auch ⸗Quarklöcher · Lepteres 
beruht zwar auf der Mundart der dortigen Gegend, wo Quarg 
=}: ift, wird aber mißveritanden. Umgekehrt findet fid für 
»Quarffäjee auch die Benennung »Amergfüle«. Ob aber die 
»Quarffteine« des Niejengebirges hocddeutich » Zmwergiteine« ges 
nannt werden müßten, ericheint uns fraglich. Sie heißen auch 
»Käsfteine«, und diefe und ähnliche Steingruppen haben doch 
eine große Ähnlichkeit mit gefchichteten Käjen. Ob endlich das 
ſchleſiſche und altenburgiiche »Duärgeleie = unwichtige, aber 
unangenehme Angelegenheit eine Ableitung von »Duarl« oder 
»Quarge ift, wagen wir nicht zu enticheiden, möchten aber eher 
an eine (vielleicht nach »Duarg« hin angebeutete) Ableitung von 
squer« denfen (— was einem in die Duere kommt). Denn jo 
ift doch gewiß zu deuten das ebenfalls jchlefiihe »fich herum⸗ 
quärgelne — im Wege fiehen, vgl. thũringiſch »quertein«e — 

Zeitfgrilt bes Allgemeinen Deutſchen Sprachvereins XYIH. Jahrgang 1903 Nr. 9 286 

freuz und quer laufen, »verquerfeine — verwirren, altenburgiich 
»querhelne —= der Quere, bin und ber laufen, der Quere, das 
egen | n, unzufrieden fein (mad) Hertel, Thüringer Sprads 
Iaap) — ber »untertötig« ift Jahrg. 1902, S. 331 gehandelt 
worden. 

Herm WR... ., Karldrube. Daß der Name des Nero: 
berges bei Wiesbaden auf einen alten Stamm nor zurüdgehe, 
ber öde, unfruchtbare, felfige Höhen oder Klippen bezeichne, will 
uns nicht recht einleudhten, auch wenn jener Stamm nachgewieſen 
werden lann. Die miprüngliche Form des Bergnamens ift nicht 
»Morberg«, jondern »Mersberg« und noch älter ⸗Ehrsberg ·. 
Dejien Deutung aber möchten wir Kundigeren überlafien. Der 
Name des römischen Kaiſers Nero — daran ift nicht zu pen 
— iſt nur durch gelehrte Umdeutung bineingelommen. 8. ©. 

He Klare und verftändlihe Auskunft 
Über den richtigen Gebrand der Zeiten gibt u.a. Matthias in 
dem Kleinen Wegweiier durch die Schwankungen und Scwierigs 
feiten bes beutichen Sprachgebrauchs, ausführlicher in dem größeren 
Buche: Spracileben und Spradjichäden. 

Herm#.M...., Stuttgart. Das Wort Konkurrenzierung 
icheint eine Eigentümlichkeit twürttemberglichen Landtags zu 
er Die Wörterbücher verzeichnen es nicht, aber in dem Bericht 
e3 Stuttgarter Neuen Tageblattes (Nr. 143) über die 195. Sigung 

der Abgeordnetentammer vom 22. Junt fommt es nicht weniger 
als jehsmal vor in Einzahl und im Mehrzahl, ein Beweis des 
feuchenartigen Auftretens folder Erſcheinungen. Ja es gibt aud 
ſchon ein allerliebftes —— dazu: »Im badiſch⸗ baheriſchen 
Vertehr werben die wurtiembergijchen Bahnen konkurren⸗ 
tert bis zu Entfernungen, die 35 v. H. größer find als ber 
Be burch Bürttemberg.« Es iſt aljo »umgangen« gemeint. 
»Man jage nicht zu viel, wenn man dieſe Konkurrenzierungen 
als groben Unfug bezeichne«, helßis in einer andeın Rede, und 
bier find die Umwege gemeint, auf bie der Wettbewerb, Wetts 
fireit oder auf gut deuiſch der häfliche Brotneid freundnachbars 
licher Erfenbahnverwaltungen die Güter um oder ableitet. Darum 
haben ſich die Redner denn auch meiſt gebrungen gefühlt, Kons 
furrenzierung und Verlehreums oder »ableitung nebeneinander 
zu jegen. Wirklich bedeutet das Wort an allen Stellen in dem 
enannten Bericht immer eins von bem beiden, entweder Ver— 
hisableitung (Die Verlehrsableitungen find grober Unfug. — 

Die Regterung tit dem Landtage danfbar, wenn er in ber Frage 
ber Bertehrsableitungen hinter ihr fteht.) oder Brotnetb (Beſchluß 
des Landtags gegen die Bertehrsableitung und den Brotneib 
wiſchen den verfchtedenen deutſchen Eiienbahnverwaltungen. — 
Ser Brotneid und die Berfehrsableitung fönnen nicht jharf genug 
verurteilt werden. — Ein Krebeſchaden in unierem deutichen Eijens 
bahnweſen find die brotneidichen Verkehrsumleitungen, durch die 
dem mwürttembergiihen Staat ein großer Schaden zugefügt wird). 
Warum zieht man nun dem viel au&brudsvolleren deutſchen 
Worte die tremdländijche farblofe Mikbildung vor? 

Herrn 3..., Bilpelmshaven. Nach der Mitteilung eines 
Wilhelmshavener Blattes läht ein »deutiches Nationallomitee« 
auf Bahnhöfen und llberfeedampfern folgende Tafel anbringen: 
Dringende Warnung an auswandernde Mädchen! Rebme keine 
Stelle im Auslande an ohne fichere *2*8 Wende Dich 
in Not und Gefahr an den Vorſnand dieſes Bahnhofs (reſp. an 
den itän dieſes Schiffes)! Das ift gewiß; gut, aber es fehlt 
noch: Rimm Dich in adt vor dem Deutſch dieſes deutſchen 
Rationaltomitees! 

Geſchäftlicher Teil. 
In Woltenftein (Sachen) ift ein neuer Zweigverein ins 

Leben getreten. 

rm rg... ., Berlin. 

Im Zweigverein Köslim ift Borfipender Hr. Gymnaſial- 
direfior Prof. Dr. Jonas, Schriftführer Hr. Prof. Dr. Tant. 
Das Verzeichnis der Zweigvereine (Sp. 252 der vor. Nummer) 
ift danach zu berichtigen. 

Herr Dr. €. Bülfing in Bonn a. Rh. ift in den Ausſchuß 
für die Prüfung der Säge zur Schärfung des Sprachgefühls 
eingetreten. D. Sarrazin, Vorfigender. 
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| der deutfchen Schweiz das Hocdeutfche, wenn es aud in ber 
Der Kampf des Deutihtums mit dem Sranzofentum 

in der Schweiz. 

Mit der Frage, ob in der Weftichweiz das Franzöfiihe im 

Bordringen begriffen ijt oder nicht, haben fich im ben letzten 

Jahren eine Anzahl von Gelehrten beichäftigt. Beſonders hervor: 

| 
| 

zubeben ift die Abhandlung von Morf!), »Deutiche und Romanen | 

in der Schweiz«, nicht nur weil fie den von den übrigen zujammen= | 

gebrachten Stoff fihtet, fondern noch mehr, weil jie sine ira et | 

studio gejchrieben ijt. 

Die heutige deutichs franzöftihe Sprachgrenze in der Schweiz — 

ich ſchließe mich im folgenden meift an Morf und Zimmerli an — 

' Vorteil. 

ift das Ergebnis der grohen Völlerwanderung. Die Burgunder | 
Sprache gewinnen?), welche demjenigen, ber fie beherrſcht, bie twurben 443 in der Sabaudia (Savoyen) angefiedelt und dehnten 

ihre Sige in die Gegend nördlich und öjtlich vom Genfer See | 

aus. Die Nord» und Nordoftichweiz dagegen war ſchon früher 
eine Beute der Alemannen geworden. Während nun die Bur— 

gunden raſch romanifiert wurden, bewahrten die Alemannen treu 

ihr Deutfhtum. Die ältefte Spracdhgrenze läßt fi allerdings nur | 

noch ſchwer bejtimmen; dod) weit Zimmerli mit- Hilfe der Flur— 

namen nad, daß fie bedeutend weiter öſtlich verlief als heute; 

denn vor einem Jahrtaufend war die Gegend von Naters, Brig, 
Visp, das Saad- und Bermattertal, Natron, Plaffeyen, Murten, 

Ind, Bözingen nod von Romanen bewohnt. Die Deutichen 

haben aljo den Franzoſen feitdem arohe Gebietsteile abgenommen. 

Aber leider ift mit der franzöſiſchen Mevolution ein Umſchwung 

eingetreten; damals begann ein Zurüddrängen des Deutichtums 
durch den franzöjiihen Einfluß in der ganzen Weſtſchweiz, be- 

fonder in Wallis und Freiburg, ein Kampf, bejien Ausgang 

heute noch nicht abzufehen iſt. In welcher Weije dabei das 

Franzoſentum durch die verfchiedenjten Umftände unterjtügt wird, 

fol im folgenden furz dargelegt werben, 

Zunächſt hängt der Alemanne viel treuer an feiner Mundart 

als der Franzoſe. 

Schweiz mit wenigen Ausnahmen faſt ausgeſtorben, während in 

1) Deutſche und Nomanen in der Schweiz von Prof. Dr. 
Heinrih Mori, Züri, Fäfı u. Beer, 1901, 61 ©. 0,80 .#, wo 
in ben Fußnoten auf S. 4, 18,29, 40, 50 bie übrigen Literatur 
—— immerli, Büchi, Hunziker, Zemmrich) zu finden 
ind, — 
der Schweiz, » Deutiche Erde«, 1. Jahrgang 1902, Gotha, Perthes, 
und Tappolet, Über den Stand der Mundarten in der deutichen 
und franzöfiichen Schweiz, Zürich, Zürcher u. Furrer, 1901, 40 ©. 

gl. dazu noh: Zemmrich, Deutihe und Nomanen in, 

Die Patois find daher in der franzöfijchen | 

| ihre Kinder franzöfiiche Klaſſen“) gegründet werden. 

Schriftſprache, in der Kirhe und Schule) und im öffentlichen 

Leben überall angewendet wird, doch noch feinesivegs die allge 

meine Umgangsiprache geworden ift. Daß aber das raube, an 

Kehllauten reiche Schweizerdeutih, das nad K. F. Meyer mit 

dem zerrijjenen Hamm eines Schwehzergebirgs ÜHnlichteit Hat, 

mit dem eleganten, flüſſigen Franzöſiſch nicht wetteifern Fann, 

leuchtet ohne welteres ein. Treten aljo beide an ber Spradis 

grenze einander gegenüber, fo ijt dieſes von vornherein im 

Belanntlid fiedeln nun jahraus jahrein Taufende von 

Schweizern aus dem deutichen nach dem franzöfiichen Sprachgebiet 

über und umgekehrt. Die deutſchen Auswanderer werden fait 

widerſtandslos romanifiert, um fo mehr, als fie dadurch eine 

ganze Welt erjchließt. Die welihen Auswanderer dagegen bes 

wahren nicht nur ihr Welichtum, fondern romanifieren fogar an 

manden Punkten ihre neue Heimat. 

Der romaniiche Einwanderer fommt nämlich meiſtens als 

Fabrifarbeiter in größere Ortfchaften des deutſchen Sprachgebiets. 

Ein rechtes Beiipiel hierfür ijt Biel, das noch 1840 völlig deutich 

war. Seitdem ift dort eine gewaltige Uhreninduſtrie emporgeblüht, 

bie Taufende von Nomanen aus den Auradörfern herbeigelodt 

bat, jo da die Einwohnerſchaft diefer Stadt in 20 Jahren von 

8000 auf 15500 Seelen geftiegen iſt. Dieje franzöfiichen Induſtrie⸗ 

arbeiter leben in großen Kolonien vereinigt; ihr Erwerb leidet 

nicht darunter, daß fie die Sprache ihrer neuen Heimat nicht vers 

fieben; fie find alfo nicht genötigt deuiſch zu lemen, jondern 

ſprechen nach wie vor untereinander franzöfiich und zwingen jogar 

die Handwerler und Haufleute der Stadt, bei denen fie faufen, 

mit ihnen in diefer Sprache zu reden; fie jeßen durch, daß für 

Dabei er: 

reichen fie noch, daß viele von den deutſchen Kaufleuten und Hands 
— — — 

1) Doch vgl. dazu Tappolet, ©. 36 unten. 
2) Dab dad Schweizerfranzöſiſch natürlich jehr mit Germa— 

nismen durchfegt iſt, darf nicht wundernehmen. Zimmerli gibt 
| Im eriten Bande eine Zujammenftellung von juraffiichen Bildungen, 
aus der folgende Proben entnommen find: guäter ſich beſſern, 
gröter geraten, Ahenker anhängen, äsmirer anjchmieren, betrügen, 
fürer Feuer anmachen, klopfer Hopfen, plaudrer plaudern, fer- 
conter fih verrechnen, brafi der Brand, sriber der Schreiber, 
treigeld Trinfgelb. 

3) Schon 1545 wurde eine franzdjische »Primarfchule« in Biel 
geichafjen; 1890 gab e8 18 franzöftiche Klaſſen mit 1094 Schülern 
gegen 32 deutjche Klaſſen mit 14009 Schülern. 
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wertem ihre Kinder in dieſe franzöfiihen Klaſſen jchiden, damit 

ſie dort die fremde Sprache lemen, bie fie vorausſichtlich ſpäter 

im Berfehr mit ihren welichen Runden nötig Haben. Daher 

ift Biel ſchon Heute, nadı 60 Jahren, vollftändig zweiipradig; 

bie Straßenjhilder führen boppelte Namen, der Poftftempel lautet 

nicht mehr Biel, fondern Bienne, in den Gemeindeverfammlungen 

werben die Beichlüfje, über die abgeftimmt werben ſoll, in beiden 

Spraden verleien, in der proteftantijchen Kirche wird abwechſelnd 

beutic und franzöfifch gepredigt, Kurz die welichen Einwanderer 
haben alle Einrichtungen zu erzwingen gewußt, die zur Erhaltung 
ihrer Mutterfprache nötig find und vorausſichtlich zur völligen 

Romanifierung ber Stabt führen werben. 

Betrachten wir dagegen bie im die franzöfiiche Schweiz über- 

gefiebelten Mlemannen, die etwa 13°, ber Einmwohnerfchaft des 

franzöſiſchen Sprachgebiels ausmachen und in manden Gemeinden 

bedeutende beutjche Minderheiten bilden. Einerſeits lernt der 
Deutjche leichter und bereitwilliger ald der Romane eine fremde 

Sprade und unterwirft fich überhaupt fchneller fremdem Wefen. 

Anderjeitß gehören die ins Welſchland eingewanderten Deutjchen 
(Heine Pächter, Handwerker, Tagelöhner) meijt gejellichaftlich nie⸗ 

drigeren Schichten an, die fi) von ifrer neuen Umgebung nicht 

nur wirtfchaftlih, jondern auch geiftig beherricht fühlen. Daher 

fommt es, daß bie deutichen Kolonten in ber franzöfischen Schweiz 

feine rechten Anftrengungen machen, um ſich für ihre finder eine 

beutiche Schule zu fihern. Der Schweizer Staat trägt aber den 

iprachlichen Minderheiten in feiner Bollsihule faum Rechnung; 

fonft wäre es nicht möglich, daß felbft in Ortfchaften, mo die 

Deutihen in die Mehrheit gelangt find, wie in Envelier, aus— 
ſchließlich franzöfiihe Schulen bejtehen. Kein Wunder, daß es 

Im Berner Jura 1888 bei 76000 Romanen und 21000 Alemannen 
ganze ſechs bdeutihe Schulen gab, dak im Kanton Genf für 

12000 Deutſche nur eine deutiche Privatichule befteht und dab bie 

Kantone Neuenburg mit 23000 und Waadt mit 24000 Deutichen 

überhaupt feine deutfchen Anſtalten befipen. Leider fügen fid) bie 
davon Betroffenen widerftandslos in diefe Mihverhältnifie. Die 

Franzoſen dagegen wiſſen im folder Lage anders aufzutreten; das 
zeigt das oben erwähnte Beifpiel Biels, das zeigt auch das Vers 

Halten ber Welchen in Brig im Oberwallis, wo 1880 unter 
1046 Deutſchen nur 82 Franzoſen wohnten und dieſe die Dreiftig- 

feit hatten, für fich eine franzöfiiche Gemeindeichule zu verlangen. 

Zwei Städte, in denen ſich dieſe Widerftanbslofigfelt der 

Deutfchen gegenüber dem Welſchtum jo recht zeigt, find Sitten 

und Siders im Oberwallis, die allerdings nicht, wie Biel, durch 

deutiched Hinterland gedeckt find, fondern beutihe Sprachinſeln 
bilden. Dazu fommt, dab in beiden Städten die deutſche Bes 

völferung faft ausnahmslos aus wirtihaftlih Schwachen und 

Abhängigen bejteht, wie Heinen Handwertern oder Landarbeitern, 
die ihren weljchen Wrotgebern gegenüber ihr Deutichtum nicht 
berausfehren bürfen. So erklärt es ji, daß in Sitten, wo nod) 

vor 100 Jahren das Deutjche bei weitem überwog, im Jahre 1888 
bei 33°, Deutihen nur 17°, der Schüler die deutichen Klaſſen 

bejuchten, und daß die deutichen Schüler in der Negel zweilpradig, 

bie franzöfiichen aber einſprachig waren. Ähnlich fteht es in Siders, 
da3 im Anfang des 19. Jahrhunderts zu *, deutih war. Es 
fit der Hauptort eines ſonſt vollitändig welſchen Bezirks, deſſen 
Handel und Wandel das Nhonetal abwärts auf dem bequemen 

Schienenmweg dem romanijchen Weften zuftrebt, während der deutſche 

Often des Rhonetald nur durch jchmwierige Alpenſtraßen mit der 

alemannlichen Norbidyweiz in Verbindung fteht. Nad) dem vomas 

nifchen Weiten wenden fich zubem die ärmeren jungen Yeute, um 

dort ald Handiwerter oder Angefiellte ihr Brot zu verdienen. Dazu 
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ftimmt e8 denn, daß bie franzöfiihe Schule in Siders zur Hälfte 

aus deutſchen Schlilern befteht, die zwar fo ihrer Mutterfprade 

entfremdet, aber durch Erlermung des Franzöſiſchen in ihrer 
Ermwerbäfähigfeit gefördert werden. Diefelben wirtſchaftlichen Bes 

ziehungen bringen es auch mit ji), daß bie Zahl der eingeheirateten 
welſchen Frauen bedeutend größer ift als die ber beutjchen. 

Überhaupt fpielt die Ehe eine große Rolle in der ganzen Sprad 
bewegung. Die meijten der in franzöfiiches Sprachgebiet einge: 
wanderten Deutſchen heiraten Franzöfinnen. Die Kinder werden 
dadurch zweiſprachig, und da jie meijt wieder welſche frauen 
nehmen, fo ilt bereit das dritte Geſchlecht romanijiert. Wenn 

dabei immer noch volle 13°, der Bevöllerung der franzöftiden 
Schweiz deutſch reden, jo lommt bas daher, daß die deutſche Ein- 
mwanderung wirklich ſehr flart ift, fo daß die Verluſte immer 

wieder durch friſches deutſches Blut erjegt werben; anbernfalld 

würden jene 13°/, jehr ſchnell zuſammenſchrumpfen. 

Auch der Einfluß der Kirche trägt nicht wenig zur Romanis 

fierung bei. Denn die wenigen deutichen Schulen auf franzöſiſchem 

Boden find jajt ausnahmslos proteitantiic, jo daß Die einge 
wanderten beutichen Katholifen ihre Kinder lieber in die franzöſiſch⸗ 

fatholifche als in die deutſch⸗ proteftantiihe Schule fchiden und jo 

die Verwelſchung erleihtern.’) Die kathollſche Kirche iſt jo feit 

Jahrhunderten die Bundesgenoſſin des Franzöſiſchen; waren doch 
die Katholifen eines großen Teils des ſprachlichen Grenzgeblets 
dem franzöſiſchen Bistum Lauſanne unterſtellt. Beſonders deutlich 

treten bie katholiſchen Einflüſſe in der Stadt Freiburg zu Tage, 
wo ber Klerus faſt ausſchließlich franzöſiſch iſt umd daher den 

deutſch⸗ latholiſchen Minderheiten der einzelnen Kirchenſprengel nicht 

genügend Rechnung trägt. 
Vielfach fördern auch die ftaatlichen Behörden das Franzoſen- 

tum. Wir haben ſchon gejehen, wie wenig Neigung der Staat 
der deutichen Vollsſchule im rein franzöfiihen Spradgebiet ent: 
gegenbringt. Aber auch in den gemifchtipradjigen Kantonen Ftei⸗ 

burg und Wallis wird das Deutihe und bejonders die deutick 
Vollsſchule jtiefmütterlih behandelt. In Merlach z. ®., einem 

Dorfe bei Murten, von deſſen Bewohnern zwei Drittel Deutide 
find, ift die Schulſprache franzöſiſch, und die Regierung läßt ſich 
nicht bewegen, das Deutihe als Lehrfach aufzunehmen. Ein 

anderes Beiſpiel der Unterdrüdung des Deutſchtums durch bie 
Freiburger Regierung bietet Montelier. Diejes Dorf hat 88°, 
beutjcher Bewohner und, wie erllärlig, einen völlig deutjchen 
Gemeinderat; tropdem hat die Regierung einen Gemeindepräf 
denten ernannt, der nur franzöſiſch fpricht und bdefientwegen die 
Gemeindeprotofolle franzöfifh abgefaßt werben müfjen. 

Auch fonft vermigt man bei dem Behörden die Rüdjicht auf 
die Deutichen, und biefe find — leider muß es gejagt werden — 
oft zu ſchwach und gutmütig, um feit auf ihren verbrieften Rechten 

zu beftehen.?) Einen befonders geringen Widerſtand fepen bie 

1) Nicht ohne Grund hat man gejagt: die Romanifierung mind 
durch die Ehe eingeleitet, durch die Konfeſſion befördert, durch die 
Schule bejiegelt. 

2) Auch faliche Eitelfeit ſpielt da vielfach mit: »Man ſchäru 
fihe, jo ungefähr jchreibt ein Kenner der Verhältniſſe, ſeines 
alemanniſchen Dialelis wie eines aus der Mode gelommenen 
Kleides; man hat es eilig, fich feiner zu entledigen, ſelbſt au 
die Gefahr hin, daß ſich das neue Kleid Test ſchlecht trägt. Man 
rühmt fidh frangöfiich zu fönnen, wenn auch das Franzeſüche of 
danach it! Die gebildeten reife find gewöhnlich zuerit dabei, 
das Alemanniſche aufzugeben, wie man in Frankreich die Patois 
aufgibt. Es iſt eben Diftinguerter, franzöfifch zu ſprechen!· Dajıt 
fommt dann noch der Einfluß des Fremdenweſens. Selbit ei 
ReichSdeuticher ift höchſt felten imſtande, die alemanniſche Mund⸗ 
art zu verſtehen, wieviel weniger ein Muffe oder Engländer. Das 



293 

beutfchen Ballifer den Romanifierungäbeftrebungen der Behörden 

entgegen. Durch die Berfafjung von 1840 iſt infolge ber zahls 
mäßigen Bertretung des Volles ber politiihe Schwerpunft aus 

dem beutichen Oberwallis nad) dem volfreicheren franzöfiichen 

Unterwallis verfhoben worden. Die welichen Bezirke hatten 1896 

im großen Rat des Kantons 74, die deutſchen 29 Vertreter. Bon 
ben legteren konnten alle, bis auf drei, frangöfiich, während von 

jenen fich fein halbes Dupend deutſch ausdrüden fonnte. In der 

Ratsverfammlung wird fait nie deutſch geſprochen, weil nur jelten 

einer der Oberwallijer Abgeordneten den Mut findet, jich feiner 

Mutterſprache zu bedienen. Bei den oberjten Gerichten ijt infolge 

der Nadygiebigleit der Oberwallifer Advokaten das Deutiche fait 
verpönt, und im mündlichen und fchriftlichen Wertehr mit den 

Behörden, vor allem mit denen der Eiſenbahn, herrſcht jozus 

fagen nur das Franzöſiſche. 

Sa, die Eifenbahn! Bon ihr iſt im diejen Blättern bisher 

meift die Rede gewejen, wenn die Schweiger Frage behandelt 

wurde, fo zulegt in Nr. 7/8 Sp. 231f. Die Eiſenbahn iſt be— 

fanntlich eine äußert wichtige Größe im Spradenfampf. Die zahls 
reichen Beamten der Zura-Simplonbahn find faſt auänahmss 
lo8 Romanen, und ähnlid verhält es fich mit der VBeamtenichaft 

der eidgenöfjiichen Boten, die vom Wallis über den Simplon, 

die Furla und die Grimfel verkehren. Die meiften Bahn— und 
Poftbeamten verjtehen faum deutjch; im ganzen Wallis gibt es 

feinen »Bahnhofe und feinen »Bahnhofsvorjteher«, jondern man 

geht zur gare und verhandelt mit dem chef de gare; die Namen 
Sitten, Siders, Leul, Viſp, Brig find für die Bahn- und Roft- 

verwaltung nicht da, fondern man lieft auf den Bahnhöfen und 
Poſiſtempeln nur Sion, Sierre, Loöche, Viege, Brigue. Und 

der Einfluß der Eiſenbahn iſt im Wallis gewaltig, da die Ortes 

verhältniffe ſtark mitwirken. Es wurde ja fchon bemerft, daß das 

Leben diefer Landſchaft nach der mwelichen Weſtſchweiz neigt; ber 

Schtenenftrang führt durch die franzöſiſche Weftpforte des Tal, 

während in das öftliche deutjche Tor nur Bergftraßen münben.*) 

Und ift erft, fo meint Bimmerli, nad) der Durchbohrung des 

Simplons das Wallis zu einer Weltſtraße von Romanen zu Romanen 

geworden, jo wird bie Nomanifierung auch die bebeutenberen Orle 
des Oberwallis, Zeuf, Viſp, Brig, ergreifen und aus ihnen Ber 
welichungsherde machen. Höchſtens könnte vielleicht die geplante 

Kötichbergbahn, die dad Wallis geradewegs mit dem alemannijchen 

Norden verbinden joll, ein Gegengewicht bilden. 
Wenn fo die JurasSimplonbahn romanifiert, fo darf man 

allerdings nicht unerwähnt lafjen, daß andere Bahnen dafür 

germanifieren. So hat z. B. die Virstalbahn das Deutichtum 

im Jura mächtig geftärkt, und befannt iſt auch derjelbe Einfluß 

der Gotthardbahn im italieniihen Teſſin; — ſehr hübſch nennt 

Morf die Eifenbahnen Arterien des wirtihaftlihen Lebens, ſprach⸗ 

liche Heerftrahen. 
Mit diefen für dad Deutichtum erfreulicheren Beobachtungen 

wende ich mic dem Schluffe meiner Ausführungen zu und möchte 

nur noch bemerten, daß die Stärke der Romanifierung&bewegung 

auch vielfach überſchäzt wird; jo hat man die unglaublicde Be- 

bauptung aufgejtellt, dak von 1880—88 27000 Deutſchſchweizer 

zu Welfchen gemacht worden jeien; das wären ja 10 Mann täglich! 

So ſchnell kutfchiert das Franzöſiſche doch nicht! 
Bor allen aber foll man ſich hüten, die Schweizer, die ſich 

romanifieren lafjen, allzuraih und allzuhart zu verurteilen und 

egen fann ſich der Schweizer in acht von zehn Fällen mit dem 
Senden auf jranzöjiich verjtändigen. 

1) Daher hat man gejagt, im Wallis reife das Franzöſiſche 
mit der Eijenbahn, das Deutſche mit der Poſtkutſche. 
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vorſchnell von Charafterlofigkeit zu reden. Morf gießt da mit 
aller Ruhe einiges Wafjer in den Wein der Übereifrigen. Er 
erflärt die Eigenjchaft der Deutjchen, fich ſchnell und Leicht frember 
Art anzufchließen und ausländifhe Sprachen zu lernen, für eim 

Zeichen von Begabung, für eine Überlegenheit, der das deutſche 

Volt u. a. feinen mächtigen wirtſchaftlichen Auſſchwung zu vers 
danfen habe.t) Sobann erinnert er daran, daß dieſer Sprachen⸗ 

fampf in der Schweiz vor fi) gehe, die num einmal fein ein= 

heitliches deutjches Gebiet fei, ſondern drei Landesſprachen habe, 
und daß ber Deutjchjchweizer, der ſich romanifieren laffe, für feine 
Mitbürger noch fein Ausländer werde. Das könnten die Reichs- 

deutſchen nicht nachfühlen: ſonſt würden fie die Schweizer beglüd» 

wünjcen, daß fie die ſprachlichen Gegenfäge nicht außarten ließen, 

wie es z. B. in Öfterreich geichehen jei. Wenn ferner in der 
Bundeshauptftadt Bern das Franzöfiiche eine etwas größere Rolle 
fpiele, fo jei nicht zu vergefjen, daß Bern in der Nähe der Sprad;= 
grenze liege und der Sitz internationaler Ämter mit franzöſiſcher 
Amtsipradhe ſei. Jedoch dab es weit davon entfernt fei, eine halb⸗ 

welfche Stadt zu jein, wie oft behauptet werde, beweife ber Um— 

ftand, daß die einzige franzöfiiche Schule in Bern feit 30 Jahren 
aus Mangel an franzöfifc redenden Schülern eingegangen jei. 

Aber wenn wirklich das Deutfchtum in der Weftfchweiz vor 
dem Welichtun etwas zurüdweicht, fo jteht es dafür im Begriff, 
eine große Eroberung in der Oſtſchweiz zu maden. Die 40000 
Rätoromanen des Bündener Oberlandes, des Engabins und anderer 
Täler, haben die deutfche Sprache neben ihren Heimatlichen Mund- 

arten angenommen, fie lernen fie in der Schule, ihre Gelehrten 

ichreiben deutſch, und der Fremdenverkehr hat bier, wo das 
Franzöfiihe nicht als Nebenbubler in Betracht fommt, viel zur 

Ausbreitung des Deutjchen beigetragen. Das Staatöleben, fagt 

Morf, ift im Bünden ein Bundesgenoffe der deutichen Sprache, 

beionder8 nachdem das Veltlin vor 100 Jahren für immer an 

alien gefallen it und jo das Stalieniiche nicht mehr eine fo 

wichtige Rolle im Lande jpielt. Bollends aber jeit die Eifenbahn 

Graubünden mit den benachbarten Teilen der deutſchen Schweiz 
verbindet und der Hanton durch die Nord» und nicht mehr durch 

die Südpforte mit dem Weltverkehr in Verbindung fteht, madt 

die deutiche Sprache unaufhaltfame Fortſchritte. Die wirtſchaft⸗ 

liche Abhängigkeit vom deutjchen Gebiete zwingt den Mätiern die 
Sprache der deutihen Weltverfehräitrahe auf und zwar, ohne daß 

es biöher zu Meibungen gelommen ift; benn bie Rätoromanen 
find igrerjeit bereit, im Deutichtum aufzugeben, und die Deutichen 
Graublindens Halten ſich von jedem Übereifer fern und geben fich 
gar feine Mühe, den Vorgang zu beichleunigen. So werben bie 
40000 Rätoromanen ficher bald zu Deutihen werden. Daher 

darf mar denn wohl zur Befriedigung aller Deutichen feitfiellen, 
dak das Deutichtum in der Schweiz, im ganzen betraditet, troß 
einiger Verlufte im Weſten auch im 19. Jahrhundert feine Rüd— 

ichritte, jondern Fortſchritte gemacht hat. 

Frankfurt a. M. Dr. Eduard Prigge. 

Mißbrauch der Umfchreibung mit »würde «. 

Unfere Sprache hat auf ihrem Wege durch die Jahrhunderte 

manches gewonnen und manches eingebüßt. Sie ift mit der Beit 

insbejondere mehr und mehr ein allzeit bereites und dienſtwilliges 

1) Demgegenüber muß aber doc bemerkt werden, dab das 
Erlernen ausländiiher Spraden und der Anſchluß an fremde 
Art (bis zur Aufgabe oder Zurüdjeßung der Mutterſprache) zweier 
lei und das leßtere unmöglich Zeichen einer Überlegenheit fit. Str. 
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Werkzeug zur Darfiellung bes Begrifflihen geworben, und 
ed darf zu ben Borzligen umferer heutigen Sprache gerechnet 

werben, daß fie ben Begriffen bis in ihre feinften Schattierungen 

zu folgen vermag; daneben bringt fie durch ihre ausgebildete 

Syntag die perfönliche Auffafjung des Sprehenden bis 
zu ben zarteften Abtönungen in wirkjamfter Weile zum Ausdruck. 

Auf der andern Seite aber hat die Sprache infolge diejer 

ihrer Entwidlung und aus andern Urſachen in nicht unerheb- 

lihem Make Einbuße erlitten an ihrem Vermögen zur Bildung 

neuer Wörter, an ihrem Reichtum grammatiicher Formen 

und im Aufammenhange damit an der Unmittelbarkeit, An— 
ihaulichleit, Kraft und Wärme bes Ausdrucks. Diele 

Tatſache muß uns eine Mahnung fein, unfern Bejip auf bas 

forgfältigfte zu wahren, nichts preiszugeben, nichts 

untergehen zu lajjen. Das ift um fo dringender, da ſich 

In unſerer Zeit der praktiſche, wie der wiſſenſchaftliche Verlehr 

und Nustaufch weitaus weniger in mündlicher Nede vollzieht, als 

burch die Schrift, welche überall auf Berftandesmähigkeit, Kürze 
und Gebrängtheit hinſteuert, aber die Einfachheit und Durd)- 

fichtigfeit der Darſtellung vernachläſſigt, ja verſchmäht und bie 

Geſetze des MWohllauts oft und unbedenklich verlegt. 

Unter dieſem Gefihtspuntte halte ich e8 für an der Zeit und 

geboten, die Aufmertiamkeit auf die Gefahr hinzulenlen, von 

welcher der richtige Gebrauch einer widhtigen grammatiſchen 
Form zum Nachteil der Beſtimmtheit und Klarheit der Rede 

und jelbjt ihrer Schönheit bedroht ift. Bereits iſt es dahin ge— 

fommen, daß der Gebraud) dieſer Form bedenklich ins Schwanfen 

geraten ift; ja man fagt nicht zu viel, wenn man in Beziehung 
auf fie behauptet, es ſchwinde das Verftändnis für das Michtige 

und Spradigemähe. Es handelt ſich nämlich um den immer 

mehr einreißenden falihen Gebraud der Umschreibung 
mit »würde« 

Zuvor fei es mir gejtattet, dem richtigen Gebrauch zu ver— 

gegenwärtigen. Dieje Umfchreibung hat zwei Formen, beide von 

ber 1. und ber 2. Zufunftsform des Indilativs durch Veränderung 

des »werdee in »mürde« abgeleitet. 3. B. in der Tätigfeits- 

form von »werde fpredhen, werde geiproden haben«: »würde 

fprechen, würde geſprochen haben«; von »werde fommen‘, werde 

gefommen feine: »würde fommten, würde gelommen jein«; in 

der Leideform von »werde gefragt werben, werde gefragt worden 
feine: »wurde gefragt werben, würde gefragt worden feine. Wie 
der Name »Sonditionaliß« anzeigt, bedient man fich ber Umſchreibung 

bei Behauptungen, die an eine Bedingung geknüpft ſind.) Diele 
fann in dem bedingten Sak ald Saptell enthalten fein; am 

bäufigften aber erjcheint fie in der Form eines befondern 

Sapes, umd nur mit lepterem haben wir es hier zu tun. In— 

defien wid, wo eine Behauptung von einer Bedingung ab- 
hängig gemacht iſt, bei weiten nicht immer die Umſchreibung 
gebraucht. Im fehr vielen Fällen fordert der Inhalt dem 

Indilativ, oder man bedient fich, falls cine im Indikativ auss 

geiprochene Behauptung einfach berichtet wird, der Ingewißheitsform, 

des Konjunktivs. Es ſchreibt z.B. jemand: »Wenn es mir möglich iſt 

zu fommen, werde ich Eud) alles mitteilen«, und ein anderer be- 

1) Darin liegt auch die Entftehungsurfache für eine ganz junge 
Anwendung der Umjchreibung mut »würde«, die, wie Theodor 
Matthias in der Zeitichr. f. d. deutfchen Unterricht 1903 ©. 419 ff. 
wahrſcheinlich macht, auf franzöftichen Borbilde beruht. Ein Bei: 
Ipiel jei angeführt: »Auf dem Johannesfefte wollte Hammer Gerda 
alles geſtehen; das hatte er ji vorgenommen. In einem der 
einfamen Sartenmwege würde fich ſchon eine Gelegenheit finden.« 

Str. 
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richtet danach: »Er fchreibt, wenn es ihm möglich fet zu kommen, 

werde er uns alles mitteilen.e ifo in beiden Süßen ein be— 

dingungsweiſe abgegebenes Beriprechen, aber fein »Sonbitionaliö«. 
Im Falle man aber das Eintreffen der Bedingung bezweifelt, 

wenigitens nicht für jicher hält, jagt man: »Er ift gewiß franf, 

fonft würde er fommen«, Über bezüglich der Bergangenpeit: 

»Er ijt vermutlich Trank, jonft würde er fiher ſchon gekommen 

lein.e Es ift jedoch zu beachten, daf hier der »Stonditionalig« nur 
in demjenigen Sape fteht, der durch eine Bedingung eingejchräntt 
wird, Die Sprache geitattet nun in diefem Falle aud den Ges 

brauch der Ingemwihheitsform für beide Säge, nicht nur 

für den bedingten, jondern auch für den bedingenden 

Soap. Man kann aljo jagen: »Wenn er nicht krank wäre, fo 

fäme er gewiße oder »fo wäre er gewiß jchon gefommen.« Die 

bedingte Behauptung berührt ich ja nahe mit Wunſch und Bes 
fürdtung; jo kann diefe Verwendung der Wunſchform, des Kon: 

junftivs, nicht auffallen. Bei jo naher Berwandticajt erſcheint 

dieje Form zur Vertretung des fog. »Sonditionalis« ebenjo be- 

ıufen als geeignet. Wo aljo ohne Schaden für die Bar ftänblicd- 

feit davon abgejehen werben fann, den bedingten Sap äußerlich 
von bem bebingenden zu unterideiden, wird man die Umſchreibung 
mit »mürbee (befonder® die der Zeideform) gern meiden, da jie 

weitſchweifig, ſchleppend und dem Ohr wenig angenehm it. 

Es ftehen demnach für eine Behauptung, deren Gültigkeit 
an eine für zweifelhaft oder nicht zutreffend gehaltene Voraus: 

ſetzung gefmüpft ift, jowohl die Ungewißheitsform, als die Um— 

ſchreibung mit »wirbde« zu Gebote, Wie verhält es ſich aber mit 

dem Sape, der die Vorausſetzung felbit enibält? Geftattet bie 
Sprache auch in diefem, dem bebingenden Sape, beide Formen an- 

zumenden? Mit dieler frage find wir bei dem Punfte angelangt, 
auf den aufmerkſam zu machen not tut. Hier gilt es nämlich zu 

unterfcheiden zwifchen dem, was leider vielfach ift, und dem, 

was jein joll. 

Die Antwort auf das feßtere gibt und mit aller wünfchen&merten 
Beitimmiheit und Klarheit ſchon der alte M. W. Götzinget 
in feinem 1836 erichienenen, heute noch fehr ſchäßbaren Werte 

»Die deutſche Spracee. Nachdem er nämlih Band I, ©. 523, 

nachgemwieien hat, dab da, wo die Güftigfeit einer Behauptung 
von einer zweifelhaften oder tatjächlich nicht eingetroffenen Voraus⸗ 

jepung abhängig gemacht wird, im bedingten wie im bedingenden 
Sape die Wunjchjorm ftehen fann, Fährt er fort, wie folgt: 
»Der Honditionalis (die Umjchreibung mit ‚würde‘) gilt nur für 

die Tatfache, melde für einen beſtimmten Fall gefolgert 

wird; nie aber fann er in dem Gape eintreten, ber dın an 

genommenen Fall, aus dem gefolgert wird, ſelbſt enthält. 

Hier fünnen alle andern Redeweiſen ftehen, nur nit der 
Konditionalis.« Erläuternd fügt er hinzu: »Ich kann jagen: 

‚Wüchſen unfere Kinder in der Art fort, wie fie ſich andeuten, 
wir hätten lauter Genies‘ (Goethe), Ober mit dem Sonbitios 

nalis: (obgleich hier weniger gut) — „wir würden lauter Genies 
haben.“ In keinen Falle aber: ‚Würden unjere Kinder jo 

fort wachien‘,« Der Nachdrud, mit welchem Göpinger dieſes 

feftfteflt, läßt fofort vermuten, dab auch er ſchon Belannticaft 

mit dem Fehler gemacht hat. So verhält es fi in der Tat, 

und er gibt uns auch die unzweifelhaft richtige und zutreffende 
Erklärung für die Entftehung des Fehlers, indem er fortfähtt: 

»Sübdlide Mundarten brauden die Form mit ‚würde‘ oft als 

wirklichen Optativ (d. 9. im Wunſchſatz) z. B. ‚Wenn er doch 
fommen würbe" und wenden daher dieſe Form auch für bie 

Vorausſetzung an.e Mlfo aus dem mütterlihen Boden ber 

Mundart erwuchs biefes von Böginger verpönte »wirbe«- Blümchen 
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und führte im folder Art vielleicht ſchon Jahrhunderte fang in 

ben literarijhen Geſilden Süddentichlands ein ſtilles, draußen 

wenig gefanntes und noch weniger beachtetes Dafein. Wer hätte 
fih je einer Gefahr von ihm verjehen? Und doch, als die 

Deutjhen ein einig Volt von Brüdern geworden waren, als 
Nord und Eid zu beider Heil im nahe und innige Wechſel— 

beziehung getreten waren, die nordiſche Herbheit an der füblichen 
Gemütlichkeit jih zu mildern begann und der bequeme Süd— 

beutiche von dem jtrammen und jchneidigen Wejen des nords 

beutichen Bruders allmählih etwas abbefam, da — miiten im 

ihönften Frieden! — erhob fich unſer Blümden Wunderhold, 

biejed anſcheinend jo harmlofe Gewächs! erhob ſich aus feinem 

heimijchen, angeftammten Bezirk zu einem Feldzug über den 
Main, eroberte und unterjocdhte den Norden und füete ſich, 

während bie Leute ichliefen, als ein böjes Unkraut unter unfern 
Weizen; und ehe noch die Verſchlaſenen fih die Augen aus— 
gerieben, hatte es quedenartig alles Aberwuchert und bebedte wie 

bie Tiefen jo die Höhen. Wohl hatte Andrefen bereits im 

Anfange der achtziger Jahre die Gefahr erſchaut und angelündigt, 

indem er in feinem Buche »Spracdhgebraud und Sprachrichtigkeit 

laut vor der neuen »linfitte gewiſſer Schriftftellere warnte, 

Heutzutage würde er ſich wohl viel ſchärfer ausdrüden müflen; 

aber die Stimme dieſes einjamen Wächter verhallte ungehört, 
die Leute fuhren fort zu jchlafen, und das Übel wuchs und wuchs 
von Tag zu Tag. Bereit ift e8 fo weit gelommten, dab man 
fein Beitungsblatt in die Hand nehmen, feine vollstümliche, noch 

eine wijjenichaftlice Schrift aufſchlagen kann, ohne dem »mwürde«s 

Unfraut zu begegnen. Eine Heine Ausleſe aus neuer und neuefter 
Zeit möge genügen, dies zu belegen: 

Aus Zeitungen: »Würde Frankreich in der Meerengenfrage 
den Vorrang beaniprucen, jo würde zwiſchen ihm und Rußland 
ein Bündnis nicht bejtehen fönnen.« (Köln. Vollsztg.) — »Da ſich 
die Befugnifie des Reichstags auf das Gebiet der Kirche und 
Schule nicht eritreden, fünnte das Zentrum feiner ftolzen Macht 
nicht froh werben, wenn es ihm nicht gelingen würde, auf ins 
bireftem Wege jeine Siegesbeute einzuheimjen.e (Mainz. Tgbl.) — 
»Würde der firchbau-Werein Berlins feine reichlich fließenden 
Mittel dazu verwenden, dieſes Ziel, nämlic einen evangelijchen 
Kirhenftil, unjern Baukünftlern lohnend zu jteden, und würde 
er jeine Erreihung bewirken, er hätte jeinen großen Berdieniten 
die Krone aufgeleht.« (B.Hoensbroed; in ber Deutich. Rdichau.) — 
»Würde bies zutreffen, jo würde in erjter Linie ber amerilanijchen 
Begehrliczleit Vorſchub geleiitet werden. (Kreuzztg.) — »Würden 
wir lediglich raftionspolitif treiben und als deren vornehmite 
Aufgabe die Schwähung aller andern Fraktionen betrachten, jo 
müßte uns der Artilel der Kölniſchen Zeitung höchſt willlommen 
fein.e (Diejelbe.) — »Wenn Hlibuftier den Fillppinos Ktriegs⸗ 
bebürfnifje zuführen wlrden, ... . . dürften ſich die Yankees er- 
innern, wie unter ihren Mugen, mit ibrer Duldung, ja Förderung 
ein gleiches auf Kuba geichehen ift.« (Köln. Vollszig.) — »Würden 
dieſe hier unter uns leben, unter einem dem Glauben nach fremden 
Bolte, würden fie ein befleres Verſiändnis für umjere befondern 
Schwierigkeiten haben.e (Köln. Voliszig. in Überjegung eines Ar- 
tifel8 aus einer amerifaniichen Zeitung, 14. 3. 99.) 

Aus den Barlamenten: »Würden wir die Handbeläverträge 
einfach weiterlaufen laſſen, jo würden fie jedes Jahr gefündigt 
werben fünnen.e (v. Marichall,) — »Würde der Richter anders 
handeln, jo würde fein Urteil im Volke Teicht nicht verftanden 
werden.«e (Dr. Brandenburg.) — »Würde man das Stellen- 
einfommen auf die Gemeinden übertragen, jo würden dieſe ver- 
pflichtet fein, bie Bebühren rücdfichtslos einzutreiben.« (Dr. Rorid.) 
— ⸗»Würde ein jtrittiger Succeffionsfall bereit eingetreten jein, 
oder nach menschliher Vorausſicht näher bevoritehen, jo wäre es 
freific) nicht wohl angegangen, von dem Slagepunfte jchon bie 
nächſte Frage zu trennen, umter welchen prozeijualen Mobalitäten 
die weitere Erledigung erfolgen wird.« Meichslanzler Fürft 
Hohenlohe.) — »Wenn der Abgeordnete Lieber gejagt haben 
würde, Herr Bebel habe fih einer Lüge ſchuldig gemacht, jo 
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— das nicht haben durchgehen laſſen.« (Graf Balleftrem, 
.2. 9). 
Aus wiffenihaftlihen Schriften: »Würde Haller (Wien) 

bie mangelhafte Aufmerkffamfeit auch als ein weſentliches Eymptom 
des Idiolismus anjehen, jo mühte doch ihr Grund bejtimmt werden.« 
(Medizin. pädagog. Monatsihrift.) — »Würde man in Kaſſala 
und Sennaar duch ein Stauwerk aus dem Blauen Nil und dem 
Atbara das nötige Waſſer ſich verichaffen, fo lönnte nach S. Baler 
auf nicht weniger ald 1506009 qkm eine vorzüglihe Baummolle 
gewonnen werden.« (Laader Stimmen.) — »Der Verfaſſer 
(Gutberlet) würde uns zum größten Dank verpflichten... ., 
wenn er fih in den folgenden Auflagen bemühen würde, uns 
mit der nötigiten Literatur befannt zu machen.« (Dr. Gaß im 
Strahbgr. Diözefanblatt.; — »Würde Eurrita fi) die Mühe ge- 
nommen haben, fo hätte fie noch zwiichen den Trümmern des 
Theaters die Stüde des Katafalfs jehen künnen.« (E. Berg in 
der Überfegung von Colomas Lappalien.) — » Würde man diefe 
Note ohne Erwähnung des faijerlichen Urhebers und der einzus 
berufenden Konferenz in irgend einer Zeitung angetroffen haben, 
fo hätte man vielleicht eine Kundgebung Berta von Suttnerd.... 
vor ſich zu haben geglaubt. (Die Wahrheit, 5. Bd., 1. Heft 
v. Yan. 99). 

Das wäre jo ein Heines Sträußchen diefer Wildlinge.) Daß 

fie etwas Reizendes an ſich hätten, wird niemand behaupten. Die 

ſprachlich hergebrachte Kennzeichnung de3 bedingten Satzes im 
Gegenſatz zu dem bedingenden ift in ihmen verwiſcht, ja mehrfach 

auf den Kopf gejtellt; die Schönheit und Anmut ber Sprache 

erhöhen fie nicht, fteigern die Weitichweifigkeit und Schwer: 

fälligleit bis ins Unerträgliche und jchlagen dem Wohllaut ein 
Schnippchen. Gutes aljo lann man ber Neuerung nicht nach— 

reden, dagegen des Schlimmen überreichlich viel! 

Wie aber dem Übel fteuern? Da wirb jeder, den e8 an- 
gebt, ſich zunüchſt in jtrenge Selbftzucht nehmen müfjen. Außerdem 

fei folgendes der allgemeinen Beachtung dringend empfohlen, 

Wenn man die mitgeteilten Süße durchgeht, findet man, baf fie 
beinahe alle des Bindeworts .(»mwenne, »jallde, auch »im Falle 

daß ·) ermangeln. Das liegt aber nicht an ber getroffenen Muss 
wahl, ſondern verhält jich bei dem faljchen Gebrauch des »mürde« 
faft durchweg jo. Nun ſpringt es für ben, ber näher zuſchaut, 

fofort ins Auge, daß ohne die Auslafjung des Bindeworts je 

mand, der nicht alles Sprachgefühls bar und ledig ift, in den 

felteniten fällen dem Fehler verfallen wäre. Man made fich 

alfo nur zur feiten Megel?), den bedingenden Gap mit »wenn« 
oder »falls« einzuleiten, jo wird man vor der fehlerhaften Ans 

wendung des Sonditionalis bewahrt bleiben und unvermerft von 
der Neigung dazu losfommen. 

Trier. W. Cüppers. 

Rieine Mitteilungen. 
Der Bundedrat als Epradyreiniger. Bei Abfaffung bes 

neuen beutfchen Zolltarif3 vom 25. Dezember 1902 ift ber erſte 

größere Verſuch gemacht worden, die auf dem Gebiete des ins 

1) Wie ftaıt das Übel um ſich gegriffen hat, kann kaum 
beutlicher betwieien werden als durd die Tatſache, daß jelbit 
Guſtav Freniien in feinem Jörn Uhl nicht ganz frei davon 
tft, — zwei Fälle find mir aufgefallen — ein Mann, deſſen fejt 
entidhiedene, abgeſchloſſene Eigenart ſich aud in der Sprache be 
mährt und dod) ganz auf nieberdbeutihem Boden erwachſen ift. 
Wahrſcheinlich iſt dabei auch die niederdeutjche im lange gleiche 
Umfchreibung im Spiele, z. B. bei Reuter: »Nu begaww fid bat, 
dat dat Dffizirkor en groten Ball utrüften würb.« Str. 

2) Das darf aber doch nur dem Schüler und zur ſchul— 
mäßigen Übung anempfolen werden; denn wir werden uns doch 
nicht allgemein einer einfacheren, well bindewortlojen Berfnüpfung 
von Haupts und Nebenjap berauben jollen, die ein Vorzug ber 
Sprache ift. tr. 

2 
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bireften Steuerweſens noch vielfah üblichen Fremdwörter zwar 

»jchonend«, aber immerhin nach fejten und durchgreifenden Grund⸗ 

fügen auszumerzen. Das ijt in dieſer Beitjchrift mit Mecht durch 
eine eingehende Beiprehung gewürdigt worden (Februar 1902; 
vgl. auch die Märznummer 1902 Sp. 72). Einen weiteren Schritt 
auf biefem Gebiete Hat jet der Bundesrat in den Ausführungs- 
vorjdriften zum neuen Buderftieuergefepe getan. Dieſe am 
18. Juni d. 38. erlafjenen Borfchriften lehnen ſich an die früheren 
im Jahre 1896 ergangenen eng an — eine Bergleihung ergibt 
jedoch, daß in die neuen Beſtimmungen eim neuer Geiſt gezogen 

iſt. Sie unterjheiden fih von ben früheren vorteilhaft durch 

größere Sprachreinheit. Dabei ift es befonderd mit Freuden zu 
begrüßen, daß — abgeſehen von wenigen Ausnahmen — bie 
Spradpreinheit grundfäglich durch die ganzen, umfangreihen Bors 

ſchriften umd ſämtliche dazu gehörigen Anlagen (Mufter zu Übers 
fihten, Verzeihnijien, Einnahmebücern ujw.) durchgeführt fit. 

Die Berdeutihungen einzeln anzugeben, würde zu weit 
führen. Es fei nur folgendes erwähnt: abgejehen von den in ber 

Amtssprache neuerdings ſchon vielfach üblichen Verdeutſchungen, 

wie vom Hundert für Prozent, SHerftellung für Fabrilation, 

Vierteljahr für Quartal, Amtsort oder Standort für Stations- 
ort, Stoffe für Materialien, Befundsbefcheinigung für Revifions- 
befund, Ausfuhr für Erport, Raummenge für Volumen, Ein- 

nahmebuch für Heberegifter, Reihe für Serie, geftundet für 

frebitiert ufio. finden wir auch weitere, bisher nicht übliche Ver— 

deutihungen, die, ba fie der Bundesrat jept anwendet, bahn- 
brechend wirten werden, z. B. Kontrollen — Auffihtsmaßnahmen, 

Konſumzucker — Verbrauchszucler, Sirupraffinerie = Sirupreinis 
gungsanſtalt, Notizregiſter = Mertbuch, Kolll = Paditüde, 
partienweiſe ⸗ gruppenweiſe, Lichtintenfität — Lichtftärte, Konditor⸗ 

ware — Zuckerwerk, Marmelade — Schachtelmus, Gelee — Ballerte, 
Formular ⸗ Vordruck, Liquidation⸗ Aufrechnung, Bruttofolleins 
nahme — Rohſolleinnahme, Altionär=Gejellihafter ulm. Auch 
die Ausdrudsweiſe iſt vielfach des » Bureauftllß« entlleidet worden. 

»Die Borlegung der Baupläne Hat nicht mehr zu erjolgene«; 
· das Hauptamt unterzieht nicht mehr die Pläne einer Prüfunge; 
»die Bornahme der Abfertigung joll nicht mehr ftattfinden«e — 

fondern die Baupläne find vorzulegen, da8 Hauptamt prüft bie 

Pläne, die Abfertigung ſoll jtattfinden; für »die ftattgehabte Abs 
fertigung«, »den vorhandenen Lagerbeftand« genügt jept »die 
Abfertigung und der Lagerbeitand«, — 

Daß diefer erfte große Verſuch einer Spracdreinigung voll 
kommen gelungen wäre, fann freilich nicht behauptet werben; wir 

finden nod » Zuderraffinerien«, » Denaturierunge, » Sentejimals 
wage«, »bentität«, »Sreditee und vereinzelt aud noch » Bro- 
zente« und » Prozentgehalt«e — alles Ausdrüde, die fich leicht 
hätten vermeiden lajjen. 

Immerhin ift der Schritt des Bundesrats mit großer Freude 

zu begrüßen — hofien wir, daß er auf diefem Wege fortjcjreitet 

und namentlich die vielen Ausführungsvorfchriften zum neuen 

deutjchen Zolltarif, die gerade jet ausgearbeitet werden, ſprach⸗ 
rein erläßt. Böllner. 

— Durd eine »vorläufige« Verfügung der preußiſchen Heeres⸗ 

verwaltung fol, wie uns von mehreren Seiten mitgeteilt wird, 
die Bezeichnung Noßarzt durch Veterinär erjept werden. Im 
unjrer Juninummer war die erſte Antündigung diefer Abſicht jtart 

in Zweifel gezogen worden als unvereinbar mit dem oft bewährten 

Verſtändnis gerade unfrer Heeresleitung, für die nationale Pflicht 
der Sprachreinheit. Glüdlicherweife Hegt aud jet noch nad) 

unjern Gewährömännern nur eine vorläufige Beitimmung vor, 
die hoffentlich; nie zur Vollgültigfeit gelangt. Handelt es fich doch 
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um ein Fremdwort, das in großen Teilen Deutichlands ganz 
unvolt&tümlic ift und dem gemeinen Manne ba erft aufgezwungen 
werden müßte. Und da er für bie Deutung bes ihm neuen 
Wories aud nicht die geringfte Stüge an einem andern findet, 
fo würden Mikverftändniffe die unvermeiblihe Folge fein. 

— Auf dem 32. Bundestage deutjcher Barbiers, Frifeur: umd 
Berüdenmadher-Junungen, der in der dritten Juliwoche zu Han- 
nover ftattgefunden hat, ift nah dem Hannoverſchen Kourier vom 

thüringifchen Bezirksverband ein »recht zeitgemäher« Antrag ein- 
gebradjt worden, die überflüffigen fyremdmwörter aus ben Verbands 
ſchriften zu bejeitigen. Antragjteller und Berjammlung wurden 

zufriedengeftellt durch die Erklärung bes Bundesvorſtandes, daß, 
ſoweit als möglich, dem Antrage ftattgegeben werben würde. 

— Franzöfifhe Speifefarte. Am 30. Auguft d. J. wurde in 
Dresden unter allgemeiner Teilnahme der Bewohnerſchaft 
der Hauptſtadt umb vieler benachbarter Orte das Dentmal dei 

eifermen Sanzler® enthüllt. Wie wenig aber noch vom Geifte 

Bismardd in dem Herzen jo manches biederen Deutſchen zu finden 
tft, zeigt wieder einmal bie Speifefarte eines hervorragenden Dresdner 

Gafihofes, des Bellevue, die für jenen Tag aufgeftellt ward. Den 
einen Vorwurf, den man jo oft den ®erfajjern der Speijezettel 

machen muß, daß fie die verfchiebenjien Sprachen mijchen, fann man 
bier allerdings nicht erheben; dieſe Starte ijt durchweg in tadel⸗ 

lofem Franzöſiſch gefchrieben, fie iſt fo franzöſiſch, dab der gute 
Dresdner jogar den Namen jeiner lieben Baterftadt im franzöfir 
ſchen Meide fehen mu, ja auch der Monat mußte franzöſijch 
ausgebrüdt fein, fonft würbe das Menu ficher viel von feiner 

behren Weihe verloren haben. Wieviel allerdings eim Deutſcher, 
der fein Franzöſiſch gelernt, ſich aber nicht beſonders auf die 

Fahausdrüde der Küche geworfen hat, von dieſer Karte verſtehen 
fann, ift eine frage; denn jelbft dem genauen Kenner der 
franzöfifhen Sprache dürften pommes de terre Cavour nidjt ges 

läufig fein, ebenfowenig wie das Chaufroid de poulet en aspis, 
da erjterer Ausdruck ſelbſt im Sachs-Villatte nicht, lefterer nur 

tm Nachtrage dieſes Wörterbuches zu finden ift. Was würde ein 

Franzoſe (oder Engländer) tun, wenn ein Wirt es wagte, ibm in 

jeinem eigenen Lande eine durchweg deutſch abgefafte Speilelarte 
zu überreichen? Trotz der lodenditen Genüfje würde er waht⸗ 
ſcheinlich ſoſort den Ort verlafien, jedenfalls aber den Wirt für 
einen vollendeten Narren halten. Und wie lange wird fi denn 
bie deutiche Gutmütigteit eine jolde Behandlung gefallen lafien? 
Nur dadurch, dab unermüdlich alle Fälle öffentlich an den 
Pranger gejtellt werden, läßt ſich endlich einmal auch bei uns 

eine Änderung erhoffen. A. Roedel. 
— Bor einiger Zeit machte eine Tageszeitung den oberjläd- 

lichen Verſuch, NRümelind »goldene Worte« über die Bertchti⸗ 
gung der Fremdwörter jeht noch einmal hervorzuolen, und ver⸗ 
anlaft dadurch eim hochgeichäftes Mitglied zu einer lebhaften 
Zuſchrift an uns, aus der wir ohne den längſt abgetanen Streit 
wieber auizurühren doch einige Säge mitteilen müſſen, weil fit 
die Frage der »umerfeplihen« Fremdwörter an einigen gut ge⸗ 
wählten Beifpielen glüdlih behandeln. Der Einſender ſchreibt: 

» Kein verftändiger Menſch, ſei er auch » Spracreiniger «, 
wird unentbehrlihe Fremdwörter blindwütig aus der Spratie 
entfernen wollen. Much die Nüdficht, in Wifjenfchaft und Technit 
internationale Fachausdrücke zu befiten, macht es erflärlich und 
‘auch beredhtigt, daß trop bereiter deuticher Wörter Fremdwörter 
beibehalten oder neugebildet werden, ſofern auch der Gebrauch 
ſich lediglich auf Wiſſenſchaft und Technik bejchränft; fie darf aber 
nicht das Recht einichränten, das bie breiten Schichten dei 
Volles darauf haben, daß die Ausdrücke für Umgang und Ber 
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fehr beö gewöhnlichen Lebens möglichſt ber eigenen Sprache ents 

ftammen. Danach fommt es nur auf die Frage an: was ift 

wiſſenſchaftliches oder technijches Fachwort, und was ift Ausdruck 
des gewöhnlichen Lebens? 

So wird ed z. B. kaum ein Erſordernis der allgemeinen 
Kultur fein, dem » Telephon« eine internationale Benennung zu 
geben; wird es doch für den Verkehr von Volk zu Volk durch— 
aus nicht ſtörend empfunden, daß fogar jeine Hauptträger, Eiſen— 

bahn und Dampſſchiff, deutih benannt werden. Ein Irrtum 

fcheint e8 auch, daß Telephon unter diefer Bezeichnung in beutjchen 

Gauen ein lange befannter Begriff fei. Viele Menſchen und bes 
fonder8 unfer junger Nachwuchs kennen nur den Fernſprecher. 
Wer aber in Deutichland noch nie von diefem Gerät gehört Hat, 

dem wird über fein Wejen unter dem Namen Ferniprecher noch 

eher ein Begriff aufgehen, als wenn es ihm ZTelephon genannt 
wird. Daß die Spracdjreiniger nicht an Telegraph rühren und 
lieber vorläufig eine Ungleichartigfeit im der Bezeichnung diefer 
beiden verwandten Berfehrämittel hinnehmen, als ein altges 

mwohntes® Fremdwort ohme dringende Not und umvermittelt zu 
entfernen, ijt verftändig und verftänblid. Dagegen würde es ums 

richtig fein, ein neu entjtehendes Gerät für Fernmitteilung ſtatt 

gut deutſch fremd zu benennen. Der Verſuch alfo, für eine draht- 

lofe Depeiche einen deutihen Namen (»Funkipruc«) zu fuchen, 
war berechtigt. 

Es ijt ja nicht zu leugnen, daß unter dem beutichen Neus 

bildungen mandes Unzweckmäßige und Unſchöne entitanden ift, 

3 B. Staatsanwaltihaftsrat. Auch Ferniprecher kann hierzu an= 
geführt werden, infofern als es eigentlic, nicht treffend das Gerät 

als ſolches bezeichnet, und man in Verlegenheit fommt, wenn num 
auch für Telephoniſt das beutfche Wort gefucht wird. Mber 

dieſe einzelnen Entgleifungen der Wortjchöpfer verſchwinden 

gegenüber der großen Menge törichter Fremdwörter, die fait 
täglich neu verbroden werden, und ziehen nicht ald Beweismittel 

gegen bie berechtigten Bejtrebungen zur Reinigung der Sprache; 
denn jie lehren nicht, dab das Streben nad) deutihem Ausdrud 

an fi) anfechtbar wäre, fondern höchſtens etwa bie Art und ber 

Drt, wie und wo er erfunden wird. 

Auf die einzelnen Beijpiele fragwürdiger Verdeutſchungen 

braucht daher nicht eingegangen zu werben; doch ſei an einem 
ber Beilpiele aus ber Theaterſprache gezeigt, daß die an Ber: 

beutfchungen geübte Beurteilung oft nicht richtig iſt. Nebertoire 
wird dem deutfchen Worte vorgezogen, weil Spielplan wohl ala 
Ankündigung künftiger Vorſtellungen gebraudt werben könne, 

aber das Fremdwort aud) die Vergangenheit umfafje, alſo mehr 
fage, als die Neubildung. Abgeſehen, daß man auch von einem 

früßeren Spielplan reden kann, liegt die Sache body anders. 
Man geheimnikt ohne Not in das Wort Repertoire noch andere 

Bedeutungen hinein, 3. B. in »er hat ein großes Nepertoire« ijt 

große Rollenzagl gemeint, und unter dem » bedeutenden Repertoire 
einer Bühne« verjieht man entweder »bedeutenden Spielplan« 

oder »bebdeutende Darbietungen« oder gar beides zufammen. 
Der Fehler liegt alfo nicht daran, daß Spielplan nicht voll ers 

ſetzendes Deutichwort iſt, ſondern daß man für das undeutliche 

Fremdwort nicht den bereiten richtigen beutichen Ausdrud ans 

wendet. 

Ein Beweis für das fichere Durchdringen eines befieren ſprach⸗ 
lichen Empfindens im Bolt ift gerade Nümelins Verzeichnis der 
nad ihm umerjegbaren und daher unbedingt beizubehaltenden 
Fremdwörter. Eine jehr große Anzahl der aufgeführten 5000 
gebraucht ſchon Heute fast fein Menfch mehr. Und wer lacht nicht, 

wenn bort z. B. die Wörter abnorm, abrupt, abjtrus, ab= 
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furd, mie nod viele andere, ald unentbehrlich genannt werben, 
da es für fie feine dedenden deutſchen Wörter gäbe. 

Nein, wir wollen zwar feine Fremdwörterhatz, aber aud) fein 

Fremdwort für das, mas deutſch gut ausgebrüdt werden kann. 

G. W. 

— ſterreichiſche Fremdwörterei. Über öſterreichiſches Amts- 
deutſch ſind wir in dieſer Zeitſchrift vor einigen Monaten belehrt 
worden (Sp. 107/8). Jetzt bringt die Wiener »Beit« (am 2. Sept.) 

einen Auffag in Briefform, der unter, der Überfchrift: »Die 
Politit der Fremdworte · ein benachbartes Gebiet beleuchtet; wir 

entnehmen ihm folgende Stellen: 

»Hochverehrte, gmüdige Frau! Das ift hübih von Thnen... 
und Hug zugleich, daß Sie Sich für Homogenität, Rarität, Die: 
parität, Divergenz, Kongruenz und Differenz der militäriichen 
Maßnahmen bezüglich der Netruteneinberufung in den beiden 
Reichähälften interelfieren ..... Mit Unrecht aber beflagen Sie 
Sich darüber, daß die amtlichen Erlaſſe und die offiziöfen Kund« 
gebungen in diefer militärischen Fachfrage derartig mit yremd- 
worten gejpidt find, daß man ohne bie foftipieligften Lexika nicht 
durdtommen könnte. Verehrte, gnäbige rau, verzeihen Sie die 
Unhöflichleit, aber Ihre Klage iſt geradezu naiv. Die jchwer 
verftändlichen Fremdwörter gehören zu einer orbnungsgemähen 
öſterreichiſchen Politik, wie ber go zu einem Ghinefen .... In 
einem demokratiſch regierten Lande — ich meine natürlich die 
öfterreichiihe Demokratie — befteht der Wig nämlich darin, daß 
man der Uffentlichkeit gewiſſe Dinge möglichft in einer Form 
mitteilt, in der fie die breiten Maſſen dody nicht verftehen. Ein 
Beijpiel von geftern wird Ihnen alles Nar machen. Die offiziöfe 
Seele hat vorgeftern den Gedanken an eine Beurlaubung der 

ijägrigen wenigftens in Öfterreich mit ftaatsmännifcher Ente 
rüftung abgewehrt, weil dadurd die Homogenität der militäriichen 
Inftitutionen, die Sontinnität der Heerestomplettierung irritiert, 
die Stabilität der Organifation in den Kadres perturbiert und 
bejtruftive Tendenzen protegiert werden fünnten, weshalb die 
Barität ſakroſankt bleiben müjje.........- Ahnen, empfinden 
Sie jet die hohe Bedeutung der Fremdworte in unfrer Politik, 
verehrtefie, gnädige Frau? Ich Hoffe es« um. 

Man müßte die Berhältniffe und den bejondern Vorgang 

genau fennen, um den Spott ganz zu durchichauen; aber was 

und bier angeht, fit auch ohne weiteres erjichtlih, dab nämlich 

notwendige Belehrung der Öffentlichfeit über die wichtigften Fragen 
des Staatslebens durch Fremdwörterei nicht gefördert wird. Bei 
uns jteht es darin gewiß nicht fo jchlimm wie dort, aber der 

einfahe Mann könnte, wenn er feine Zeitung verftehen wollte, 

doch auch fein Fremdwörterbuch oder das Bademecum für eis 

tung8lejer lanm aus der Hand legen. 

— Über die vlämiſche Bewenung iſt in umfrer Zeitjchrift 

wiederholt berichtet worden, zuletzt voriges Jahr in der März- 
nummer Sp. 765. Jetzt haben die Blamen, deren Kampf unire 

ganze Teilnahme verdient, einen neuen wertvollen Erfolg errungen, 

indem in der Stabtverwaltung von Antwerpen der Bau eines 
großen vlämiſchen Opernhanfes beidlofien worden iſt. Längſt 

hatte man ſich auch der Pilege des vlämiichen Schaufpiels zus 

gewandt und Vereine für vlämifche Aufführungen gegründet, in 
der richtigen Erkenntnis, wie jehr dadurch die Wertſchähung der 

heimischen Sprache dem »vornehmen« Franzöfiich gegenüber ges 
hoben werden fünnte, und als vor zwei Jahren in Antwerpen 
zum eriten Dale Jan Lodys vollstümliche Oper »De Bruid ber 
Zee« (Die Meerbraut) aufgeführt wurbe, bedeutete das ein Er— 
eignis für die vlämiſche Kunst und die vlämijche Sprache. Wie weit 

bie Gegenwehr gegen die ehemals alleinige franzöfiiche Amtsſprache 
heute gelungen ijt, zeigt augenfällig jchon die Doppeljpradjigteit 
der Strakennamen, Bahnhofsichilder und Briefläften, und in dem 

vlämiichen Zeile Belgiens, alſo im Norden, überwiegt die Zahl 
der vlämiichen Zeitungen die franzöfiichen weit. 

2⸗ 
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— Berliner Vornamen, In der wiſſenſchaftlichen Beilage 
zum diesjährigen Jahresbericht des Lejfinggymnafiums jept Dr. 

Pulvermacher feine Unterjuchungen fort. (Vergl. XVIL Jahr: 

gang 1902 diefer Zeitichrift Nr. 10 Sp. 277,78.) 

Den größten Teil der Arbeit nehmen die alphabetiih geords 

neten Lijten der Vornamen von 41000 Berliner Schülern und 

Schülerinnen ein, die wieder nad höheren und niederen Schulen 

und dem Glauben&belenntnis gejondert werben. 

Sodann ſpricht fich der Verf. darüber au, was er unter 
fremden Namen verfteht. AS fremd werden Namen gerechnet, 

die ficher fremden Urſprungs find, z. B. Charley, Daisy, Edgar, 

Edith, Edmund, Edwin, Harry, William — Ägir, Axel, Freia, 
Thyra, Gustav, Ingeborg, Knut, ferner auch ſolche, die zwar 

beutjchen Urjprungs find, aber fremdes Gewand angenommen 

haben, verwelicht find, z. B. Alfons, Alois, Charles, Eduard, 

Egmont, Egon, Enzio, Franz, Frederic, Fridolin, Friedel, Guido, 

Henri, Karlos, Louis, Roger — Henriette, Friederike, Her: 

mine, Louiſe, Adele, Cilli, Lina, Minna. 

Als fremd werden auch jolche geredjnet, von denen man ans 

nimmt, daß fie imfolge ihrer äußeren Ähnlichkeit an die Stelle 
beutjcher Namen getreten find, 5.8. Albin, Ilſe, Emil, Helene, 

Margarete jtatt Albwin, Amalo, Emilo uſw. 

Als deutſch gelten nur ſolche Namen, die nad) beutichen 

Namengefepen gebildet und in beuticher Form auf deutichem 

Boden üblich find oder gewefen find, wenn fie auch lange ver- 

ſchollen gewejen find, z. B. Alfred, Erich, Ferdinand, Manfred, 

Ostar, Oswald, Robert, Roderich — Amalie, Ottilie, Karla, 
Erna, Irma. 

Bei einer Anzahl ift die Ableitung zweifelhaft, 3. B. Armin, 

Nlice, Leona, Rita, Walli, Wanda. 

Hinſichtlich mancher Kojeformen bemerkt der Verf.: »Es ift 

Geichmadsjache, ob ein Erwachſener ſich Tifi, Lulu, Tutty nennen 
oder ſolche Formen gar als jeinen Vornamen druden laſſen will. 

Sie gehören wohl, joweit fie nicht ſchon ganz üblich geworben 

find (Lili), nicht in die Offentlichteit, jondern dahin, wo fie ent- 
ftanden find: in die Kinderjtube. Gegen das Vordringen jolder 

Formen in die Öffentlichleit muß um jo lauter Einſpruch erhoben 

werden, ald das Geſeß den Sprachgebrauch zur Richtſchnur nimmt 

für die Eintragung in die Standesamtsregijter. Wenn das jo 

weiter gebt, künnten alfo eines fchönen Tages auch Formen wie 

Lolo, Lulu, Pept, Tutti »infolge der Spradentwidiung« »als 

wirkliche und jelbitändige Rufnamene zu gelten beanipruchen, die 

doch, wie jemand gejagt hat, »ebenjogut aus der Sprache der 
Hottentotten jtammen fünnten.« 

Möchten diefe Worte bei der Wahl von Vornamen redit be: 
herzigt werden! E. Reuter. 

— Bas ift »Antolot«? Diejes rätjelhafte Wort findet ſich 

auf einer Speijefarte, die und aus einem badiſchen Städtdjen zu— 
gegangen iſt. Borher ftehen die Worte: Ochſenſleiſch, Schnitel, 

Braten, Cottelettes (!), dann folgt das merkwürdige »Antofote. 

Nach dem Zuſammenhang muß man annehmen, daß es auch eine 

Fleiſchſpeiſe jein fol. Aber welche? — Einen Fingerzeig zur Ers 
flärung diefer Form bieten ums einige Namenentftellungen, die 

in der Einleitung zu unferem Verdeutſchungsbuche »Die deutſche 

Speifelarte« * S. 20f. aus Epeifezetteln mitgeteilt werden, tie 
Kalbstopf a la Wiener Greth, Din de fasste, Puleori, 
Hemetex u.a. Der Halböfopf nad der »Wiener Greth« iſt 

entjtanden aus A la vinaigrette, Din de fassöe ijt gefüllte Truts 

henne (Dinde fareie); Puleori ift nicht ein italienifches Wort, 

wie man nad dem Stlange glauben fünnte, fondern franzöfifchen 
Urjprungs, junges Huhn mit Reis, Poulet au riz; und Hemetex 
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ift eine Verichreibung für das engliihe Ham and eggs, Schinten 

und Eier. Solche Proben von Redits oder bejier Schlechtſchrei⸗ 

bung zeigen uns den Weg zur Deutung des wunderlichen Antotot. 
Offenbar ſoll es nichts andres fein als Entre-cöte Zwiſchen- 

tippe oder Mittelrippenftüd, Rinbsrippe. 

Werden die deutſchen Gaftwirte nicht endlich dem Beiſpiele 

unſres Kalſers folgen, der auf feine Tafel nur reindeutſche Speiſe⸗ 

zettel auflegen läht? Der Gebrauch deuticher Speijebenennungen 
iſt für fie nicht nur eine Piliht gegen die Mutterſprache, jondern 

auc ein Gebot der Klugheit. Sonft laufen fie Gefahr, fich ebenjo 

tädherlich zu machen wie der Verfaſſer des »MAntofote«. 

D. H. D. 

Sprechſaal. 
Er ſpricht franzöfiih wie die Kuh ſpaniſch. 

Diefe im Mai Sp. 145 aus der babiihen Pfalz mitgeteilte 
Redensart wird uns in derjelben Form aus Koblenz belegt; am 
Niederrhein ericheint fie ald Reimſpruch: He sprekt franz wie 
de kuh spanz, in Geldern, in Rotterdam entiprechend: Hy spreekt 
fransch als een koe spaansch. Auch der alte ſchwäbiſche Bräzeptor 
in Nürtingen muß fie gefannt haben, der jeinen Jungen im 
Unmut manchmal erflärte: »Ich möchte lieber eine Kub Spaniid 
als euch Yateinifch lehren«, bis ihm ein Naſeweis einmal fragte, 
ob er denn Spaniſch fünne. Aber nad der geringen ZJahl und 
der Herkunft diejer Belege zu ſchließen, wird die Verbreitung des 
Ausdruds auf die Nähe des Rheins, alio die Nachbarſchaft Frank 
reichs beichränft fein. 

Mit der Kuh hat die Nedendart Il parle frangais comme 
une vache espagnole uriprünglich gar nichts zu tun. Sie ent 
hält vielmehr eine vollstümliche Umdeutung des Wortes basque, 
das im Altfranzöfiichen vace lautete, wie auch im Spanikhen 
vasco basliſch bedeutet. Littrd führt in feinem grofen Wörter: 
buche unter vache Nr. 4 einen Satz des Legoarant an: Hier wird 
unter Hinwei® darauf, daß es Baälen jowohl in Spanien wie 
in Frankreich gibt, als uriprünglihe Faſſung Hingejtellt parler 
francais comme un Basque espagnol oder comme une Basque 
espagnole. Bal. auch Eh. — Petites Ignorances de la Conver- 
sation. Paris, P. Duerocq 1887, ©. 433. Zu der volfstümlichen 
Vertauſchung von Basque und vache mag nun noch ein beionderer 
Umftand mitgewirft haben. Der Spanier nämlich untericeidet 
in ber Ausiprache nicht ftreng zwiſchen b und v (w}, und bieranf 
gründen ſich eine Menge Scherze. So wird der Spanierin, die 
einen noch jtattlichen Witwer geheiratet hatte, das Wort in den 
Mund gelegt: Quand jiai epouse mon mari, il ötait boeuf; 
mais il etait encore trös-veau. Auch den Gascognerm, ben 
Nachbarn der Basen, wird von den Franzoſen das Zuſammen- 
werfen von b und v vorgehalten; vergl. Moliere, le Bourgeois 
Gentilhomme, wo im Ballet des Nations ein Ga&ogner mit 
feiner Mundart eingeführt wird. Ob der Badfe, wenn er bastiih 
ipricht, den gleichen Fehler (für das franzöſiſche Ohr) begeht, tie 
bei der Ausſprache des Spanischen der Spanier, mag dabingeftellt 
bleiben; jedenialld wird es beiden vom Franzofen bei der Aus: 
iprache des Franzöſiſchen zugeichrieben. 

Leider deſſen. 
Nach gütigen Mitteilungen der Herren I. F. B. Melchert 

(Lübed), Kreisichulinipeftor Krane (Tondern) und Karl Stra der: 
jan (Seraußgeber der Schledw. Grenzpoft, Hadersleben) jtellt ſich 
dies im Brieftaften der Nr. 7/8 Sp. 2414 unaufgeflärt gelafiene 
Wort als eine Anlehnung an ein dänifches Keraus. Der Düne 
fagt des värre, da& heift eigentlich: deſto ſchlimmer, ala Gegen 
ja zu des bedre deſto befier, dann aber und zwar hauptjählid: 
leider. Diejen des värre iſt das »leiderdejfen« um fo gemijler 

1) Die danfenswerten Mitteilungen jtammen von den Herren 
Buchhändler ©. Erhardt (Stuttgart), Georg Herichel (Koblenz), 
Prof. Dr. van Hoffe (Trier), Prof. 8. Koblihmidt (Kafel). 
Dr. 8. Linde (frankfurt a. M.), Joh. Follard v. Scherling 
(Rotterdam), Heinrid; Merdens (Bonn), Fr. Wappenhané 
(Fön), Dr. Wohlfahrt (Münden) und einem Ungenannten. 
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nachgebildet, als der enge Bereich diejes Ausdruds eben das 
bändice Grenzland fit und fid dort ſogar gelegentlich dafür »des 
leider« bören läht, das den däntichen Uriprung noch deutlicher 
verrät. Much andere fchleswigiche Eigentümlichteiten erklären ſich 
aus diefer Nachbarſchaft, jo die dort üblihe Warnung: »Das 
Betreten diejes Platzes iſt Unbeikommenden nicht geitattet.« 
»Unbefugt« ift auf däniſch uvedkommend, und ved — bei. Bgl. 
Kluges — f. deutſche Wortſorſchung 2, 2503ff. Statt: »Wie 
geht es Fhnen?« fragt man dort auch oft in wörtliher Überjepung 
aus dem Däniichen: »Wie haben Sie es?« Übenfalld aus dem 
dänifchen Vorbilde erklärt fi) der merkwürdige Sapbau: »Es 
ift nicht leicht und überfepen diese (für: dies zu überſehzen). 

Boxealf. 

(Bergl. Februarnummert Ep. 62.) 

Die zahlreichen freundlihen Einfendungen*) bringen über bie 
Sache hinreihende Auftlärung. Bortalf ift eine Art Kalbleder 
(oder auch anderes Leder), von Wichsleder dadurch unterſchieden, 
da es eriten® nicht mit Lohe, fondern mineraliſch (mit Chrom) 
egerbt iſt und zweitens mit den Narben (der Narbenfeite, Haar: 
eite, Fellſeite) nach außen verarbeitet wird. Das ganz entfettete, 
auf der Oberfläche feingenarbte, zähe Leder ſoll erft feit kurzer 
Beit, die Angaben ſchwanken zwiſchen vier und acht Jahren, 
anfangs nur von der Sattlerei, dann erſt von der Schuhmacherei 
verwendet worden fein. Es ſtammt aus Amerifa, wird aber nun 
fchon fange auc in Deutichland (z. B. von Grabner u. Scoll 
in Höchſt und von Bierling in Dresden und im Elſaß) hergejtellt. 

Iber den Namen dagegen gibt ed nur Vermutungen, die es 
3. T. aus plattdeutichem bod und falf (oder kalw) herleiten müchten, 
meijt aber und mit einleuchtenderer Berechtigung als engliſch 
fafien. In dem eriten Beftandteil jol dann entweder der ameri— 
fanijche Erfinder des Verfahrens Box genannt oder die (frühere) 
Verwendung zu Sattlerarbeiten, Koffern, Schadteln, Taſchen ulm. 
bezeichnet werden — man jieht nur nicht wie — oder aud) nur 
die Unverwüftlichleit des Leders angedeutet fein. Die Mehrzahl 
fiebt den Namen für ganz willtürlih erfunden an. Er Hat 
fich indejjen, wie in England und Deutichland, jo auch in Frank— 
reich und Stalien feſtgeſetzt, und jchmwerlic wird jemand dem 
boxcalf, es mag urjprünglich jein, was es will, jett noch den 
Krieg bis aufs Mefjer erllären wollen. Der Erfag Starcalf, 
den die Höchſter Fabrik dafür gebraucht, ift im gewiſſem Sinne 
noch übler, und Oscaria, wie e8 die Dresdner Fabrik benennt, 
doch nicht beifer als das boxcalf, das ſich der Deutſche getroft 
entweder zu Borfalb zurechtlegen oder auch durch » &lanzlalb- 
ledere eriegen mag, wie es tatfächlich beides ſchon geichieht. 
Vorziehen wird die große Majje wohl nod) das fremde Wort auch 
bier; die deutſche Kundſchaft will fein Stalbleder, fo fchreibt ein 
Berliner Meifter, jelbft das echtefte, beite nicht, wenn fie auch 
nur dem Namen nad, fremde Ware boxcalf leather haben kann. 
Auch ein Wiener Sachverständiger auf dem Gebiete der Leder— 
erzengung hält den Widerftand gegen die Fachwörter boxcalf, 
chevreau, cordeau für verjpätet und Hilft fich ſelbſt nur durch 
deutiche Schreibmweile, weil diefe Wörter ſchon zu ganz beftimmten 
Fadausdrüden geworden find; aber trogdem glaubt er, daf die 
heute mit den Amerifanern erfolgreich wetteifernden beutichen 
Lebderfabrilanten viel bejjer täten, jür ihre deutichen Erzeugnifje 
deutiche, den Begriff fennzeichnende Worte zu verwenden. 

Der Far (Fad3). 

Der Ausdrud Fax, d. i. die Stüße des Hausknechts, Portiers 
in Wirtſchaften, Gajtböfen, ein junger Menich für alles (Hegels 
for, Billardfar, Stiefelfar), it vielleicht aus dem lateinischen Zeit: 
worte facere — madıen, tun, in den reifen des Studentenvolfes 
im 19. Jahrhundert entjtanden, unter weichem, mebenbei bemerft, 
auch der Projar — Profeffor, Proreltor vorfommt. Mit dem in 
die deutſche Schriftfprache übergegangenen Ausdrude »Faren« — 
Poſſen, Schwänke, Geſchichten (bei Schmid, Schwäb. Wib., 
©. 173: Fächs) hat jener Fax wohl nichts zu ſchaffen. Es gab 

1) Der Danf dafür gebührt den Herren G. Babdelt, DO. Böhme, 
Brofefjor Dr. Hentig (Berlin), Gauptlehrer Janßen (Bant), 
G. Klein (Wien), ©. Beterfen (Kiel), P. Stieb (Hamburg), 
A. Trapet (Heidelberg), Dr. E. Bülfing (Bonn) und einem 
»Leitmerigere, dem die Schrütleitung ſchon von früher für in- 
haltreiche Zujchriften zu beionderem Dante verpflichtet ift. 
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aber auch nocd eine andere Form. Nach einer feltenen Schrift: 
Erinnerungen aus ber ruſſiſchen Gefangenfchaft 1812/13«, Leip⸗ 
a 1837, ©. 41, gab ed nämlich in Polen in den eriten Jahr: 
zehnten des vorigen Jahrhunderts jüdische Lohnbediente, welche 
zu allem nur Möglichen behilflich und brauchbar waren, unter dem 
Namen »Facter« (vom lat. Zeitwort facere; vergl. auch das 
Wort »Salfaltere und darüber Bed: »Anfänge eines oberichmäs 
biſchen Idiotikons im »Ktorrejpondenzblatt des Vereins für Kunft 
und Altertum in Um und Oberihwaben« Nr. 9, ©. 7, 1877). 
Einen höheren Rang nimmt der in die Schriftiprahe übers 
& angene Faktor einer Bucdruderei ein, der jrüher in 

rttemberg auch amtlich als Salzfaltor, Hoffaltor uſw. vor— 
fam. Bielleicht iſt der Fax auch nur eine Abart von lex 
und fommt von diefer lateinifchen Endſilbe, aljo wieder aus facere 
(vergl. artifex ufw.) ber, aber nicht von dem feix ber älteren 
deutjchen de — der Blödfinnige. Nah Shmids Schwäb. 
Wib. S. 188, welches den Ausdruck ⸗Fax« ſelbſt nicht vers 
zeichnet, wäre der Fed — Scherz und feks im Holländiihen = 
verjchmigter, liftiger Kopf, im Salzburgiichen Fex eine Art Cretins; 
dabei verzeichnet er noch S. 173 Närrenfeg = Narr. Ebenjowenig 
hat der Far mit dem Berg» (Nipen=)fer der Neuzeit etwas zu tun. 

Ravensburg. BP. Bed. 

Sur Schärfung des Sprachgefühls. 
214) »Artifel 366 bes chine⸗ 

fiihen Strafgefepbuches beſtraft 
alle ſolche Berirrungen mit 

Hieben und dem zweimonats 
lihen Tragen um ben Hals 

bes jchweren hölzernen 

Bretted, Kangur genannt.« 
(Aus berjelben Quelle wie 213.) 

214) Abjchnitt 360 des chines 

fiihen Strafgejepbuches bejtraft 
alle ſolche Berirrungen mit 
Hieben und bem ziweimonatigen 

Tragen des fogenannten Sans 
gur, eines jchweren hölzernen 

Brettes, dad um ben Hals be- 

feftigt wird, 

Unmögliche Wortjtelung. Bweimonatlid ijt dad, was 

nad) zivei Monaten wiederfehrt; was zwei Monate dauert, 

ift zweimonatig. Bol. wöchentliche Predigt, achtwöchige 
Übungen, halbjähriges Kind, halbjährliche Zinszahlung, zweis 
ftündige Arbeit, zweiftündliche Ablöfung. Ausführlich darüber 
K. Scheffler in unfrer Beitfchrift 1596, 33 —36. 

Für »des Hangure wünſchen die Herren Erbe, Gartner, 

Lohmeyer und Saalfeld die gebeugte fyorm des Kangurs«. 

Dieje fcheint aber deswegen nicht empfehlenswert, weil Kangur 

ein wenig befanntes Fremdwort iſt. Bei ungebräuchlichen 

Fremdausdrücken läht man ebenjo wie bei Eigennamen die 

Fallendung weg, wenn fie mit einem Geſchlechtswort ober 
Fürwort verbunden find; denn dadurch ift der Fall bereits 
hinreihend gefennzeichnet. Man fagt: das Bild des Malers 

Tadema. Andernfalls fünnte man nicht wiſſen, ob ber Maler 

Tademas oder Tabema heißt, ob der Name bed Breites 

Kangur oder Kangurs lautet. 

215) »&o habe id) von ben 215) &o habe ich von den 

in Reling in dem bei der Süd- 

fire gelegenen großen Kran⸗ 
fenhaufe beicäftigten barm⸗ 

herzigen Schweſtern gehört.« 

Barmherzigen Schwejtern ges 
hört, die in bein großen Pefinger 

Krankenhauſe bei der Südkirche 

beichäftigt find. 

(Aus derjelben Duelle wie 213.) 

Häufung von Verhältnismwörtern hintereinander. Derjelbe 

Schriftiteller berichtet an einer anderen Stelle besjelben 

Wertes: »Ich hatte für von einem an ber Küſte von 

Shantung geftrandeten beutichen Schiffe geraubte Güter eine 

Entichädigung verlangt.« Man jhreibt beſſer »Barmberzige 

Schweſtern«, weil das Eigenſchaftswort hier gewifiermahen 

einen Eigennamen bildet; vgl. dad Schwarze Meer, der 

Große Ozean, das Friſche Haff, das Grüne Gewölbe, die 
Großen Ferien, das Eiferne Kreuz, der Dreißigjährige Krieg u. a. 
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216) ⸗Für mich war vor 

allem bie Erwägung maß- 

gebend, meine Regierung vor 
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216) Für mich war vor allem 

die Erwägung maßgebend, daß 
ih meine Regierung vor ber 

einem SHineingezogenwers 

den in ben drohenden Konflikt 
zu bewahren.e (Muß bers 
felben Duelle.) 

» Hineingezogenwerden« als SHaupiwort ungeſchickt und 
Ihwerfälig. Bon »Ermwägunge fann man die Nennform (ns 
finitiv) >zu bemwahren«e nicht abhängig machen; ſtatt Er- 
mwägung mühte e8 heißen »der Wunid.« 

217) »Der Igel jeßt ſich der 217) Der Igel fept fich der 

Schlange gegemüber, der er Schlange gegenüber jchnell zur 
eine Reihe von Biſſen beis Wehr, tötet fie durd eine Reihe 

bringt, jchnell zur Wehr und von Biljen und frißt fie dann 

feißt das getötete Tier bann auf. 

auf.e (Mus einem naturwifiens 

ſchaftlichen Aufſatz in der Zeits 

ihrift Vom Feld zum Meer 

mitget. von Brof.Dr. F.vanHoffs 

in Koblenz.) 

Der Anfang irreführend: man glaubt, daß ber gel ſich 

ber Schlange gegenüber jegt — etwa um jie in Ruhe zu 
beobachten. Die Wortverbindung »fept fich zur Wehr« wird 

durch einen Zwiſchenſatz unterbrodhen, ber etwas erſt jpäter 
Eintretendes meldet. Die Hauptfache, daß die Schlange von 

dem gel getötet wird, erfährt man nur beiläufig durch ein 
Mittelwort. 

Geprüft von den Herren Behaghel, Brenner, Erbe, Gartner, 
Gombert, Heinte, Khull, Lohmeyer, Lyon, Matthias, Pietich, 
Saalfeld, Scheffler, Wappenhand, Wülfing. 

— über bie vorſtehenden Sahe, Beiträge u. a. bittet 
man einzujenden an Profefjor Dr. Dunger in Dresden: W., 
Schnorrftraße 3. 

Gefahr bewahren müffe, in ben 

drohenden Zwieſpalt (Kampf) 
hineingezogen zu werden. 

Bücherſchau. 

Wuſtmann, G. Allerhand Sprachdummheiten. Kleine 
deutſche Grammatik des Zweiſelhaften, des Falſchen und des Häß— 
lichen .. . Dritte, verbeſſerte und vermehrte Ausgabe. Leipzig, 

F. W. Grunow, 1903. XX u. 471 S. 8. Gebunden 2,50 .#. 
Nur unter den allerjüngſten Mitgliedern unſeres Vereins fann 

es folche geben, denen id Wuftmann erft vortellen muß als den 
mächtigen Rufer im Streit, der durch jeine »Sprahdummbheiten« 
im Sabre 1891 die Aufmerkjamfeit aller gebildeten Stände auf 
die um ſich greifenden Fehler und Geſchmackloſigleiten in der 
Sprade der meljten zu und vieler Bücher zu lenfen ver- 
jtand, während die Stimme feiner Vorgänger nicht über Heine 
Kreife von Fahmännern hinausgebrungen war. Die zweite Aus- 
gabe (1896) war jtark vermehrt und in vielen Stüden verbefjert 
(f. in diejer — XI Ep. 66 -703; die Veränderungen in 
der dritten Ausgabe find begrelflichermweife nicht mehr jo groß. 
Immerhin bat W. die gerügten Sprachfehler durch Hundert neu 
ejammelte Beiipiele belegt, sin paar vorher von ihm noch nicht 
iprochene Fehler aufgenommen, ein meues Kapitel eingefügt 

und zu einzelnen Beiprehungen Zufüge gemacht, denen nur jehr 
wenige und Heine Weglafjungen gegenüberstehen. An ungefähr 
vierzig Stellen habe ich Verbeſſerungen —— teils in der 
Darſiellung, teils in der geſchichtlichen Erläuterung, tells tm 
ſprachlichen Ausdruck. Endlich iſt diesmal ein ausführliches 
Alphabetiſches Megifter« beigegeben (S. 441 — 473). Das Papier 
iſt noch beſſer, der Druck noch ſauberer als in den älteren Aus— 
gaben, der Kaufpreis äußerſt niedrig. 

Aus den Randbemerkungen, die ich bei der Durchficht gemacht 
babe, erlaube ich mir folgendes mitzuteilen. — S. XII. »&o 
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große Herren fünnen doch unmöglich noch etwas lernen«. Einen 
ähnlichen Satz mit »unmöglic Lönnen« hatte W. in der zweiten 
Ausgabe unterdrüdt; ich bedaure, daß er num mieder fo ſchreibt, 
ftatt gegen ben Gebrauch von >unmöglih« für »nicdhte oder 
»feineöwegd« ober dergleichen zu wettern. Ich wenigſtens nehme 
an ſolchen n Anftoß, wie »Man kann doch unmöglich die 
Spraden all vielen Reijeländer beherriden« (Ed. ei in 
ber N. fr. Breffe v. 12. Juli 1903), »Für den Orient glaubt ber 
Reifende ohne Führer unmöglih auszulommen« (ebenda), »Sie 
wollte unmöglich an ſchwer tappende Geiſter glauben «(Lud. Schlechter 
in den Innöbr. Nacht. v. 11. Juli). — ©. 57. Die Bem en 
über das öfterreichiiche Deutich hat W. in mehreren Buntten 
richtige, aber die Behauptung »der LDfterreiher fagt ftets: er 
unterordnet ſich, er unterbringt...« iſt eine Übertreibung. Vor— 
fihtiger und richtiger wäre es garden, zu jagen, daß derlei in 
öfterreichiichen Gegenden und in öfterreichiichen Schriften vor 
fommt. — &. 83. In die Neihe »ſlaviſcher oder ſlaviſch- beuticher 
Ortsnamen« ift wohl nur durd ein Verjehen auch München ge 
raten. — ©. 109. »Wenn jemand jagen wollte..., jo wülde 
man ihn verbußgt anjehen«, S. 135 »&s würde als arge Zlererei 
empfunden werden, wenn jemand fagen mwollte...e. Eollte man 
denn dem Mann die blohe Abſicht anjehen? Durch ein ſolches 
»mwollte, follte, möchte · lann ber Sap »bißweilen eine feine Fär⸗ 
bung erhaltene, jagt W. (5. 158). Richtig; das Eintreffen der 
Bedingung wird als unwahrſcheinlich hingejtellt: man deutet durch 
»wollte« an, dab das Subjekt des Sapes über das bloße Wollen 
gar nicht hinausfommen fünne. Aber hier trifft das nicht zu: 
»Der fehler wind gar nicht jelten gemadt«, jagt W. jelbit 
(S. 109). — &. 178. Meggendorfer Blätter... »natürlich jollen 
es Meggendorſerſche feine. Meggendorferiih würde ich nur das 
nennen, was dem Wejen, der Gigentümlichfeit, der Manier 
Meggendorjerd entipriht. Als Auſſchrift jener Wochenſchrift 
ſcheint mir daher » Meggendorfers Blättere das Richtige zu fein. — 
©. 256. Ich efie mittags zu Haufe, abends pflege ich auswärts 
zu efiene, hieß es in der früheren Ausgabe. Das naturwidrige 
»Unswärtdefjene ift glüdlicherweije befeitigt; aber ftatt »aus 
wärtd« hat W. nicht »außer Haufe« geſeht, wie ihm vorgeſchlagen 
orden war (f. oben XII 69), fondern »im Reſtaurant⸗ . In 
fterreich jagt man »im Gaſthaus« oder »im Wirtshaus«, und 

dad wird man doch aud in Sadjen noch verftehen. — ©. 422, 
Das Wort »Purreee (dad man in Leipzig mit re zu fchreiben 
fcheint) fommt nicht vom deutſchen »Breie: purer (au tamis) 
beißt durch ein Sieb drüden, daher purce der auf dieje Weiſe 
von Schalen, Kernen oder dergleichen gereinigte Brei oder Saft. 

Über Fremdwörter und Modewörter hat W. viel Gutes ges 
ichrieben, es wird ihm auch in fünfiigen Ausgaben nicht an Stoff 
“ Zufä fehlen. Mit Recht wendet er fi vor allem gegen 
te entbehrliden Fremdwörter der Umgangeipradje, aber er 

brauchte deshalb nicht die allmählihe Verdeutſchung der ad: 
ausdrüde zu befämpfen. Schriftleiter, Schriftleitung und, Ges 
jchäftsftelle werden jchon allgemein verjtanden, Fahrkarte ift im Ofter: 
reich ſchon längit an die Stelle von Billet getreten; es iſt alfo 
wohl verlorene Mühe, dab W. (S. 414) gegen die Einführung 
diefer Ausdrüde ſpricht. Er bringt auch, wie mir wenigſtens 
ſcheint, nichts Stihhaltiges dagegen vor, ſondern jucht, wie an 
ein paar anderen Stellen, nur eben den »Spracdreinigerns, 
denen, »die ih anfangs damit begnügten, die Sprade von 
Fremdwörtern zu jäubern, dann allmählich die grammatifche 
Neinh:it und Nichtigkeit in den Bereich ihrer Bemühungen zogen 
und feit kurzem auch die Schünheit der Sprache auf ihre Fahne 
geichrieben haben«, etwas am Zeug zu jliden.!) Wenn wir Deutiche 
doch untereinander ein wenig fricofertiger wären! 
Innsbrud. Th. Gartner. 

1) Ruftimann geht darin jo weit, daß er an einer Stelle jeines 
Vorworts (5. VIII) »eine befannte Spradzzeitfchrifte — er meint 
die unjere — der unerlaubten Benutzung feines Buches ver: 
däcdhtiat. Ich bielt ibn für verpflichtet, mir die vermeintlichen 
Bewelſe mitzuteilen. Aber er hat ſich nicht dazu bewegen laſſen, 
fondern auf einen eriten Brief ausweichend, auf den zweiten gar 
nicht geantwortet. Ich habe nicht einmal eine Bermutung darüber, 
welche Stellen ihn zu jeinem bedauerlihen Irrtum veranlaft 
haben fünnten, defien wahrer Grund allein feine ebenfo bedauer— 
lihe Empfindlichleit gegen den Spracverein ift. Damit müſſen 
fi) die von mehreren Seiten an die Schriftleitung gerichteten 
Anfragen erledigen. Str. 
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Albert Heinte, Die deutfhen Familiennamen ge— 

ſchichtlich, geographiſch, ſprachlich. Zwelte verbeflerte und 
ſehr vermehrte Auflage. .Halle a. d. S. 1908, Waiſenhausbuch— 
handlung. Preis 6.4. 

Der in den Wundergarten der beutichen Perfonens und Fa— 
miliennamen eingeführt werben will, findet einen trefjlichen, zus 
verläffigen Führer in diefer zum zweiten Male aufgelegten Schrift 
des Profeſſors Albert Heinke, der fid) beſonders durch jeine Bücher 
»Gut Deutjche (11. Aufl.) und »Deutjcher Sprachhort« einen ge 
achteten Namen erworben hat. Die wachſende Teilnahme für die 
beutiche Sprachſorſchung ift auch der Namenkunde zugute ge 
tommen; zahlreiche Ginzelforfhungen find in neuerer Zeit er 
ichienen, trogbem blieb das im Jahre 1882 erſchlenene Buch 

sed bie einzige zufammenfafiende Darjtellung der beutichen 
miliennamen. Darum ift es mit um fo größerer freude zu 

begrüßen, daß dieſes Werk jept in neuer verbejjerter und bebeus 
tend vermehrter Auflage erjchienen ift. Die Anlage ift diefelbe 
eblieben. Es zerfällt in zwei Zeile: den erjten bildet eine 
bhandlung über Entitehung, Entwidiung und Weſen der Fa— 

miliennamen, den zweiten ein Verzeichni® der Familiennamen 
nadı ber Burhftabentolge. In der einleitenden Abhandlung be= 
fpricht der Verf. die drei Schichten, denen unfre Familiennamen 
entftammen, 1. die altdeutichen Perfonennamen, die und durch 
ihre Sinnigfeit einen Einblid in bie Gefühls- umd Anfchauungs: 
weiſe unfrer Altvorbern tun laffen, 2. bie fremden, namentlich 
tırhlihen Namen und 3. die Namen nadı Stand und Gewerbe, 
nad förperlihen und geijtigen Eigenſchaften und nach Herkunft 
und Wohnftätte. inge vergleicht unjre Familiennamen in ihrer 
Füle und Mannigfaltigleit mit einem buntgewirften Teppich, in 
dem bie altdeutfchen umd die kirchlichen Namen den Aufzug, bie 
bürgerlichen Bezeichnungen den Einſchlag bilden. Biel Neues 
bietet der Abjchnitt über die ge hiſche Verteilung der Familien⸗ 
namen auf die einzelnen deutichen Landſchaften. Die Darfiellung 
ift friſch und lebendig. Durd) gut gewählte Beijpiele, durch ein= 
—— Heine Geſchichtchen, durch die Vergleichung unſrer 
amengebung mit der anderer Völler verſteht der Berfafler 

die Teilnahme der Leier zu fefieln. Beſonders wohltuend aber 
berührt und das warme vaterländiiche Gefühl, das die gan 
Arbeit durhitrömt, die Begeifterung für den Reichtum und 
Schönheit der alten Namen, die gerechte Entrüftung über bie 
Deutichen, die ihre guten deutichen Namen in lateiniſche, franzö— 
fiiche, polntiche oder gar mabdjarihe Form ummandelten. 
ya des Wertes bildet das Namenverzeihnis, das um mehrere 

ufend Namen vermehrt worden iſt. Wenn es auch felbftver- 
ſtändlich nicht alle jet vorfommenden Familiennamen enthält — 
das iſt bei ihrer unermehlichen Flille nicht möglich —, jo werden 
doch die meiften Familiennamen, die fih Überhaupt erflären lafjen, 
in überfichtlider Anordnung mit Erklärungen aufgeführt. Das 
erneuerte Bud; Albert Heinges in feiner vornehmen Ausftattung 
ift allen zu empfehlen, welche deutſche Sprache und deutſches 
Voltstum lieben; auch die Kamiliennamen find ein Spiegelbild 
des deutſchen Vollsgeiſtes. 

Dresden. Hermann Dunger. 

Nehtihreibung der Buhdrudereten deutſcher 

Sprade. Auf Anregung und unter Mitwirfung des Deutichen 
Buchdruckervereins, des Meichöverbandes öſterreichiſcher Buch: 

drudereibejiger und des Vereins Schweizeriſcher Buchdruderei- 
befiger herausgegeben vom Bibliographiihen Anftitut, bearbeitet 
von Geh. Regierungsrat Gymnaſialdireltor Dr. Konrad Duden. 
In Leinwand gebunden 1,60 .#. Berlag bes Bibliographiichen 
Inftituts im Leipzig und Wien. 1903. 8. XXXIV u. 311 ©. 

Der »Buchdruders Duden« ift in eriter Linie zum Gebraud) 
in ben Drudereien beftimmt und hierzu namentlich durch die 
grobe gab ber aufgenommenen Wortformen geeignet. freilich 
mnt diefe Neichhaltigleit überwiegend auf Rechnung zabliofer, 

vielfach entlegenjter Fremdwörter. So füllen die mit Dy- begin- 
nenden (Hyaden — Hyſtrizlemus) allein fait fünf Spalten, die 
Gruppe der mit Sto-, Kol⸗, Kom-, Konz, Kor— zuſammengeſetzten 
ker volle zwanzig Spalten. Diefer Imftand läht das Buch 

x den Privatgebrauch wenig geeignet erjceinen, für Schulen 
aber tit jein Gebrauch deshalb aus oft genug erörterten Gründen 
zu mwiberraten. Für eine folgende Auflage empfehlen wir eine 
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genaue Durhficht zur Erzielung größerer Einheitlichteit und folge 
richtiger Verein ng der Screibweifen. So ijt dem amtlichen 
Wörterverzeichnis entfpredend vorgeſchrieben: lartonieren, räſo⸗ 
nieren uſw (troß franz. cartonner, raisonner). Der Verſaſſer ſelbſt 
aber jhreibt dann willfürlich Kartomnagelarbeit), Raifonnement uſw., 
dagegen wieder Raifoneur. Ähnliches findet ſich bei Fantonieren, 
Kantonade, SKantonnement. Und wenn Szythe, warum dann 
nit auch Szylla, jondern Scylla? Das amtliche Verzeichnis 
hat ferner nur die Form »zur Beite; ber Verſaſſer untericheidet 
dagegen »zur Zeit Jeſu; zurzeit (jept)e, jchreibt dann aber wieder 
nur »zur Unzeite, obwohl auch) diefe Form häufig nur ben ein⸗ 
fachen Begriff »ungelegen« ausdrüdt, daneben freilich auc »zur 
unrechten Beite. Dementiprechend wäre dann aber für den 
Begriff »zur rechten Zeit« noch ein weitere »zur Beit (zur 
rechten Beit)« erforderlich (ser traf zur Zeit dort eine), Man 
fieht, wohin folde gefünjtelten Willtürfhreibungen führen; fie 
erheiſchen ſtels neue Erläuterungen oder Negelhen und werden 
daher bejier vermieden. Die deutfche Rectichreibung ijt ohnehin 
fo verwidelt und ſchwierig, dab alles Streben auf möglichſte 
Folgerichigkeit und Bereinfahung gerichtet fein ſollte. Recht 
ftörend für den Gebrauch ift auch die grohe Zahl von Doppel: 
Ihreibungen, bie das Buch enthält. Hoboe — Oboe, Licht: 
meh — Lichimeſſe, ſpaſſen — ſpaßen, Schmirgel — Smirgel, Breiielr 
beere — Preihelbeere, Fubltapfe — Fuhtapfe, Sintflut — Sündflut, 
der und die Tiber, Laledämon, Makedonien, Thrafien u. ä. neben 
Lazedämon, Mazedonien, — Zimmet — Zimt ufw. uſw. 
Soldye Unficherheiten find vom Übel, nirgends aber weniger 
angebracht als beim Buchdrucker, der eine beitimmte Schreibung 
fucht und finden muß. Für eine folgende Auflage jei daher die 
YHusmerzung aller Doppelformen empfohlen, abgefehen jelbitver- 
ftändlich von mundartlichen Verjchiedenheiten, vor denen ein ſolches 
Wörterbuch Halt zu machen hat. Günther Saalfeld. 

Th. Franke, Schwierigkeiten und Schwankungen bes 
beutjhen Sprachgebrauchs. Hilfebuch für den deutichen 
Spradjunterricht auf der Oberjtufe gehobener Bürgerſchulen, an 
Fortbildungsichulen und Fachſchulen. Dresden, A. Huhle, 1903. 
76 ©. 8°, Geh. 0,75. 

Das Heft ift der fehr richtigen Erkenntnis entwachſen, daß 
es Nufgabe auch der Bürger» und Fachſchulen fit, ihren Zög— 
lingen in einem bejonderen Spradjunterricht der Oberftufe Ein: 
fit in die wichtigiten alltäglichen Spracdfehler zu geben, damit 
Lehrling und Gehilfe nicht unbewußt immer nadhahmen, mas 
Herr und Meifter vorüben. Die Belehrung erfolgt Mar und 
ſchlicht, im mejentlichen nach meinen und verwandten Büchern 
über Sprachrichtigkeit; der Befeftigung des Zöglings im we. 
dienen zwei Arten von Übungen, ſolche, melde Nachweiſe des 
Fehlerhaften, wie folde, welche Einjegung des Richtigen ver— 
langen. Alle nur für den Mann der jeder wichtigen Schwierig- 
feiten find ausgeſchleden, und aud in den Beijptelen ift möglichſt 
auf die verichi m Borlommnifje des bürgerlichen und ge 
ſchäſtlichen Lebens NRüdjiht genommen. In bdiefer Weife wird 
der Stoff in folgenden ſechs Abjchnitten behandelt: Dingwort, 
Eigenihaftswort, Zahl» und Fürwörter, Tätigfeitswort, Fall» 
Iegung. Saplehre. 

ängel, die zu befeitigen bleiben, find namentlich folgende: 
S. 7 die Anjegung von Monopol und Nordpol als Bu: 
fammenjegungen mit gleichem Grundwort, &. 10 die Behauptung, 
Gejtade und Gemwölt Hätten feine Mehrzahl, wie umgetehrt 
Roden, Röteln, Majern, Blattern feine Einzahl, ©. 11 fg. 
die irreführende Gleichſetzung der Biegung der Haupt- und Eigen- 
Ihaftswörter, nad) der dann ©. 17 ff. die Angaben über die 
Formen der leßteren doc noch in der Luft ſchweben, ©. 64 die 
willtürliche Unteriheidung zwiihen wann und went. 

Zwidau i. ©. Theodor Matthias. 

Ernft Löhniger, Verdeutihungs: Wörterbuh ber 
Fadhiprade der Kochkunſt und Küche. Zweite vermehrte 
und verbefjerte Auflage. Berlin 1903, Gebr. Mann. 

Der fahmännifche Mitherausgeber unſres Verdeutſchungs— 
heftes »Die deutſche Speifetarte« Ernſt Löhniger bat feine im 
Jahre 1888 zuerſt veröffentlichte VWerbeutihung der Fachſprache 
der Kochlunſt und Küche, die längit vergriffen war, jept in neuer 
Auflage ericheinen lafjen. Er bietet damit ein vollftändiges Ver— 
zeihnis aller Namen von Speilen, Ragrungsmitteln, rauchs⸗ 
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egenftänden und aller fonjtigen frembdländijchen Ausdrüde, ſoweit 
ieje in ber beutjchen Küche benugt werben. Der Inhalt ift gegen» 

über der erjten Auflage bedeutend vermehrt. Nicht weniger als 
9071 fremde Bezeichnungen find verbeuticht. Daß das Werk auch 
den höcjten Anſprüchen der feinen Kochtunſt genügt, mag man 
aus einigen Zahlenangaben erjehen. linter Maquereau (Matrele) 
finden wir 18 verſchiedene Speifeausbrüde verbeutfcht, umter 
Dindonneau (junger Truthahn) 28, unter Quenelles (das deutſche 
»Stnödel«) 37, unter Poulets 41, unter Oeufs 59, unter Pain 63, 
unter Pommes (Kartoffeln) 63. Bon Salaten find 91 verſchie⸗ 
bene Arten aufgeführt, von Soteletten 131, von Suppen 220. 
Die höchſte Zahl aber erreichen die Filets, die in 247 Spielarten 
auftreten. Für die Gediegenbeit der Übertragungen bürgt der 
Name des Verfaſſers, der ſich ald hervorragender Fadımann 
unter feinen Berufsgenojien hoher Adıtung erfreut. Ein in Verſen 
abgefahter Mahnruf an die deutihen Köche und ein mit wohl« 
tuender Wärme geichriebened Vorwort über die Berechtigun 
unfrer Beſtrebungen find vorausgeihidt. Das Buch felbit ih 
vortrefflich ausgeftattet. H. D. 

Zeitungsſchau. 
Aufſähe in Zeitungen und Zeitſchriften. 

Das Herrihaftsgebiet der Spraden. Studie von 
Dr. franz Appenheimer. — Die Woche vom 6. Sept. 1902. 

Auf breiter Grundlage von Zahlen wird dargelegt, wie fich 
im Laufe der Jahrhunderte dad Herrichaftsgebiet der Sprachen 
verſchoben hat, das Englijcye zumal im Lauſe des vergangenen 
ahrhunderts in den Vordergrund getreten ijt und im europätichen 
Iturfreis eigentlid; nur noch drei große Kulturſprachen von Zus 

funftöbedeutung hervortreten: das Engliſche, das Ruffiihe und 
das Deutihe. Wenn wir wirtlihe Aclerbaulolonien gewinnen 
fönnten, wäre zu hofien, daß wir den Strom überquellender 
deutſcher Bauerntraft, die jegt von den andern Bölfern, namentlich 
den Briten, aufgejogen wird, der Mutterfprache und damit auch 
dem Lande erhalten fünnten, Dar Erbe. 

Aus dem Kapitel der »Dorfnamen«e. Born BD. — 
Neue Zürcher Zeitung. Beilage zu Nr. 191 u. 195 vom 12. und 
16. Juli 1903. 

Neben den jeftgelegten amtlichen Geſchlechtsnamen bezeichnen 
fi) die Dorfbewohner untereinander noch mit befonderen Namen, 
die von Geſchlecht zu Geſchlecht wechſeln. Diefe »Dorfnamen« 
behandelt W. D. und zwar nad) ihrer kulturgeſchichtlichen Bebeu- 
tung und für das Gebiet der nordweitlihen Schweiz, Aber der 
Gegenjtand hat aud für andre Landihaften und vom Gefichts- 
punfte der Sprache feine Wichtigkeit. Str. 

Niederbeutihe Sprihwörter und Redensarten aus 

dem rechtselbiſchen Gebiet des Bezirkes Magdeburg. 
— Bentralanzeiger Magdeburg vom 23. Mai 1903. 

Während die Zeit der Märhen und Sagen auch auf dem 
platten Lande vorüber it, gedeihen Schwänfe und Aneldoten 
auch unter den neuen, durch den ungeheuren Fortſchritt der 
Landwirtſchaft bervorgerufenen Berbältnifien Luftip weiter. An 
einzelnen Beiipielen wird in feflelnder und anregender Darftellung 

igt, wie jolche Heinen Erzählungen, von Ort zu Ort getragen, 
J— die urſprünglichen —53 verlieren, ſich auf 
ähnliche Fälle übertragen, fchliehlih ohne Einführung und 
Nebenumftände erzählt werden und nadı Jahrzehnten, ja manch— 
mal erft nad) Jahrhunderten ald Sprihwörter und Redensarten 
enben. 

Der Schneid? Spradplauderei von Hans von Hopjen. 
— Berliner Lolalanzeiger vom 31. Mai 1908. 

In großer Ausführlichkeit wird feſigeſtellt, daß in Süd— 
deutichland, aus dem das Wort ftammt, Schneid weiblichen Ge- 
ſchlechts ift und darum auch in Norbdeutichland weiblich gebraucht 
werben muß. 

Die deutjche Soldatenjprade. Bon Prof. Paul Horn. 
— linterhaltungsbeilage zur Tägl. Rundſchau vom 11. Juni 1903. 

An nicht gang geordneter —— beſpricht der Verfaſſer 
die Quellen, die Geſchichte und die Art der Soldatenſprache. 
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Althamburgiihe Wörter und Redensarten. Bon 

Julius Mafmann. — Hamburg. Nachrichten vom 17. Mai 1903. 

Um Herausgabe eined Wörterbuchs der Hamburger 
Vollsſprache anzuregen, gibt der Berfafjer Proben aus einem 
im 18. Jahrhundert erſchienenen Idiotilon Hamburgenfe, von 
denen viele noch Heute gebräuchlich find. 

Nationale Vereine undihre Beitrebungen. — Brauns 

fchweiger Neuefte Nachrichten vom 14. März 1903. Bericht über 

einen Rortrag von Prof. Brand! (Berlin). 

Das Deutjchtum fit überall bedroht, im Oſten von ben Polen, 
im Sübdojten von den Tſchechen, in Ungarn von den Magharen. 
Günjtiger als hier, wo es aller Seräfte zum Widerjtande bedarf, 
liegen die Berhäliniffe in den Vereinigten Staaten, denn bier 
bat bie deutihe Schule volle Entwidiungsfreiheit. Während 
aber in Böhmen und Ungarn die haribedrängten Deutichen das 
deutiche Recht jo tapfer verteidigen, da fie in Böhmen jogar 
um ein Bruchteilhen zugenommen haben, tritt von der zabl« 
reichen deutihen Bevöllerung Amerikas nur ein Drittel für ihr 
Deutfhtum ein. Unter den Schupvereinen, die es fich zur Aufs 
gabe geftellt haben, unſer Vollstum im Auslande zu unterftügen, 
find zu nennen der beutfche Schulverein, der Alldeutſche Berband 
und, in der Ertenntnis, daß Heute eine Nation nur nad der 
Sprache bemefjen wird, für fein anderes Volk aber die Sprade 
fo wichtig iſt als für das deutiche, der Deutihe Spradwerein. 
Möchten diefe Vereine jo vollstiimlich werden, da jede deutiche 
Braut ihren Bräutigam frage: > weldyem deutichen Schußvereine 
ehörft du an? Bilt du bei feinem, jo gehe bin und merde 
itglied, fonft bift du fein ganzer deuticher Mann!« 

Pflege unfere Mutteriprade. Bon Elmde — Deut- 

ſche Roftzeitung vom 16, April 1903. 

Die Ortövereine des Verbandes beuticher Poſt- und Tele— 
graphenafjiitenten werden eindringlich ermahnt, fich lörperſchaft⸗ 
lih dem Allgemeinen Deutſchen Epracverein anzufcließen, da 
der Verband nach Überwindung jo mander Schwierigleiten nun: 
mehr in ein rubigeres Fahrwaſſer gelommen ſei und daher Zeit 
babe, fich mehr als bisher vaterländiſchen Aufgaben zu widmen. 
Eine unfrer wichtigjten Pflichten auf diejem Gebiete aber jei die 
Filege der Mutterjpracdhe, und durch nichts fünne man die noch 
abjeits Stehenden befjer gewinnen als durch das gute Beijpiel. 

Eifenberg ©.-1. Mar Erbe. 

Das Recht der Mutterjprade. Bon Hermann Stödel. 

Feftvortrag der 15. Hauptverfammlung des Bayriihen Realjdyuls 

männer: Bereins zu Münden. 17. April 1903, — Bahyeriſche 

Beitichr. für Realſchulweſen. München, Theod. Adermann. 

Ein Mann von nationaler Wärme und großem Bid fiellt 
Forderungen jür den bdeutichen Unterricht der Mitielſchulen 
Bayerns auf, um der Mutteriprache zu ihrem echte zu ver 
helfen. Aber mit jeiner Aufiafiung des Unterrichtäziels und deren 
Begründung reicht diefe Feſtſchrift Über ihren befonderen Zwei, 
über die Schuljtube und Bayern hinaus, Wir bebürfen für unfere 
Volfserziehung rũckhaltloſe Gleichjtellung der heimtichen Bildungs- 
mittel mit denen der Fremde, tiefen Einblid in die deutiche und 
verwandte Geiftedwelt und das Weſen unjeres Vollsſtums. Die 
Pflege unjerer Kulturfprahe an allen Bildungsftätten, und 
die den verfciedenen Schulitufen angemeffene Borbildung der 
Lehrer flir diefe Aufgabe jchlieht vor allem ſprachgeſchichtliche Ers 
fenntniffe ein. Stödel erinnert an Karl Müllenhofis noch 
immer umnveralteten Aufſatz »Die deutſche Philologie, die Schule 
und die klaſſiſche Pbilologie« (Zeitichrift f. d. Gymnaſialweſen 
1855), wo er das Mittelhochdeutiche für »ein unentbehrliches 
Hilfemittel zur richtigen Spracbildung der Jugend« erflärte, 
das uns die jo dringend nötige Einficht in dem finnlichen Gehalt 
unferer Sprache gibt. » Durd) das Mittelbochdeutiche, lann man 
fagen, verjiehen wir überhaupt erſt unſer Neubochdeutich«. — 
Beachtung verdient ferner, wie Stödel feine Aniprüche für den 
deutſchen Unterricht auf das geichichtliche Auffteigen des Wertes 
und Rechtes unjerer Mutierjprache begründet. Er verfolgt das 
von den Zeiten Oifrieds an, der eriten eg gegen die 
Vorherrſchaft fremder Sprache, die dennoch die mittelhochdentiche 
Dichtung lange, lange, ja fogar noch des jpradhgewaltigen Luther 
Zeit überlebte. Da aber beginnt der eigentlihe Kampf, at 
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dejien eritem Gange Natle, Komenius, die Sprachgeiellicaften, 
Opitz, Moicherofh, Logau beteiligt waren. Der große Krieg 
unterbricht die Bewegung, unterdrüdt fie jedoch nicht. Mit 
Thomaſius beginnt der zweite Gang, Leibniz, Chriftian Wolf, 
U. 9. Frande und Gottiched treten auf den Man. Nachher er: 
rang die klaſſiſche Dichtung der deutichen Sprache die volle Eben 
bürtigfeit mit den Kulturſprachen des Altertums und der Neuzeit. 
Nun aber lonnte Jalob Grimm, der »herrlide Mann«, das 
zweitaufendjährige und noch kraftvoll treibende Leben der beutichen 
Sprache durdhforichen, begeiitert und fein empfindend, und als 
Gewinn jelner Forichung die Mahnung ausiprehen: »LVernt 
und heiligt eure Sprache und haltet anihr, eure Volts— 
fraft und Dauer hängt in ihr!« So weit ift die Achtung 
der Mutterſprache aufgeftiegen von der unterjten Stufe der Gering⸗ 
jhägung an, da fie weder für Kirche nod Staat, weder für 
Recht noch Dichtung würdig erihienen war. Das Vermächtnis 
Jalkob Grimms auszuführen, liegt in der Bahn der durchlaufenen 
Entwidlung. Str. 

Der ſprachliche Puriömus und der Weltverfehr. Bon 

Brof. Dr. F. Meili (Zürih). Die Zeit, 6. Jumi 1903, Wien. 

Wo die Spradhreinigung der Gegenwart als »Purismus« 
bezeichnet wird, da erwartet man ſchon keine bejondere Gründlich— 
keit. Uber Prof. Meili macht doch noch liber Erwarten kurzen 
Prozeß. Er nennt das Verkehrsweſen, das Handels= und Wedel: 
recht, die Elektrizität, das Verficherungsrecht, das Patent= und 
Markenrecht als die Gebiete, in denen es nad) jeiner Anficht und 
Redeweiſe eine » Verjündigung« am Weltverkehre je, »allgemein 
international verfiandene Bone purifizieren« zu wollen; er bes 
Hagt Günthers »Mecht und Spradie« und führt Wörter wie 
»Annahmenrtunde« in Lonholms Überfepung des japaniichen 
Handelögejegbuches als Proben für die » Zerjtörungswut« des 
Purismus, dieſes >tief beflagenswerten Treibens«, an Wan 
muß auf den Beweis geipannt jein; ich führe ihn zugleid als 
Stilprobe wörtlid an, aljo: »man zeritört damit ein großes 
Kapıtal des geiftigen und fommerziellen Verkehres. Und in der 
Tat liegt der in den Weltworten und Weltausdrüden vertörperte 
Wert darin, daß diejelben eine Art ſprachliches Schaptammergut 
repräjentieren, deiien Berzicht oder Verkürzung dem Weltverlehr 
ſchädlich iſt -⸗ Mit andern Worten: Die Epradjreinigung ift 
ſchädlich, weil fie — ſchädlich fit. 

Profefjor Meili hat ſich's mit feinem Beweiſe alfo recht 
leicht gemacht. Aber er will wohl weniger beweifen als warnen, 
nämlidy vor allem Ofierreich und die Schweiz dringend vor dem 
Purismus warnen. Denn dieje Staaten haben nad) jeiner 
Meinung bejondern Nupen von den eingebrungenen Fremd— 
wörtern, ſolchen jprachlihen Bezeichnungen, die in den Haupt⸗ 
ſprachen übereinstimmen oder eſſentiell gleichlauten oder ähnlich 
Hingen«. Er verleiht alfo diefen Fremdwörtern den Vorzug be— 
fonder& leichter Verſtändlichkeit, die Ihm mit Recht als oberites Ge- 
je gilt. Offenbar weil er gar nicht, daß die Spradhreinigung 
gerade auch deshalb jo große Fortichritte macht, weil man je 
länger je mehr einfieht, da im Gegenteil die Fremdwörter Io 
oft unverftändlich oder mihwerftändlidy find. Auch in Oſterreich 
— er leje 5. B. den an anderer Stelle diefes Blattes (Sp. 302) 
rg are Brief aud) aus der »Wiener Zeit«e — und nicht 
minder der Schweiz. Ein Landsmann Prof. Meilis, ein 
Züriher Kaufmann, hat erft vor Furzem dargelegt und zwar 
sichtlich mitten aus dem Geſchäftsleben der dreiipradigen Schweiz 
heraus, daß die Fremdwörter für die Verftändigung von Yand 
zu Sand binderlih find. Meilid Warnung wird hoffentlich 
wirkungslos verhallen, und wenn er fich genauer mit den Beweg— 
ründen der heutigen Sprachbewegung belannt macht, wird er 
Fort fie nicht wiederholen. Str. 

2. Alt, Steppad: Übertreibung in Schrift und Rede. 
— Augsburger Poftzeitung, Nr. 48 vom 28, Febr. 1003. 

Der Bf. hat nichts gegen die gejteigerte Ausdrucksweiſe an 
fih, wenn felten und an rediter Stelle angewandt; doch wendet 

1) Die Fremdwörter im Geſchäftsverkehr. Vortrag 
von J. Brodbech Arbenz. Schweizeriſches Kaufmänniſches 
entralblatt 1902 Nr. 15— 21. Zürich, Sihlſtr. 20. Auch als 
onberabdrud erichienen. (Preis 0,20 .A). — Einiges ift daraus 

in dieſer Zeitihrift 1902 Nr. 7/8 Sp. 2225. mitgeteilt worden. 
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er jich entſchleden gegen die unmwahre llbertreibung, die ſich heuts 
zutage bis im die unterjten Bolksichichten breit macht. Dahin 
ehört ber Kultus, der mit hervorragenden, bejonders fürftlichen 
erfonen getrieben wird, jowie die Sucht, durch hochtönende Bes 

nennungen mehr feinen zu wollen, ald man iſt (dev Laden⸗ 
diener nennt fih Kaufmann, ber Bauer Gutsbefiger ufw.). Am 
mahlofeften übertreibt die Berichterftatiung; man lefe nur die 
überihmwenglichen Berichte über ein Woltefeit in einem Beinen 
Städtchen oder über den »lichtvollen« Vortrag eines Nebners in 
einer Vereinsverfammlung. Ähnlich iſt es bei ber —— 
von Werken und Büchern. Und welcher unleidliche Schwulſt wir 
bei Abſchiedsfeiern, Nachrufen, Leichenreden und Todesanzeigen 
geleiftet! Der Bf. fürchtet vom dieien andauernden Übertreibungen 
ein Abnehmen des Wahrheitfinnd und eine Schädigung des 
Geſchmacks der Allgemeinheit. Ph. Stoll. 

Dr. 9. Götze: Die Namen der Finken. — Finfenblätter, 

Organ für die Interefien der deutichen freien Studentenſchaſt. 

Nr. 21/22, 2728, 31. 

e. eriten Male wird bier eine Gelchichte ber Benennungen 
der freien Studenten, insbefondere des Namens Fink, unter Bes 
nußung der Quellen gegeben. Inter den zahlreichen Namen, die 
allgemeinere Geltung erlangten, find aus älterer Zeit zu nennen: 
Draftiftum, Nafier Prinz, Schiefer Kerl, Ejel, Muder und, 
leichſalls aus älterer Zeit, aber noch heutigestags in Gebrauch, 
famel und Wilder, das ſogar fange, geftügt durch den parlar 

mentariihen Gebraud, dem Finken den Rang ftreitig machte. 
Bine ſelbſt bezeichnete früher einen Iuftigen, aber leichtfinnigen 
Burfchen, etwa wie heute der lockere Zeiſig. Der Bedeutungs— 
wanbel des Wortes vom liederlichen Burjchen zum freien Studenten 
ift nad) des Vfs. Meinung in Leipzig vor fich gegangen, deijen 
Verhältnifje aud das erſte Buch (Das Leben auf Univerfitäten. 
Sonderöhaufen 1822), worin der Fink in der neuen Bedeutung 
ericheint, vornehmlich behandelt, und zwar fei der Name dort 
zuerst ben armen Studenten gegeben, die im Paulinum (da8 auch 
Finkenburg, d. h. Wohnung der liederlidien Brüder, genannt 
wurde) billige Unterkunft hatten, dann allmählich auf alle freien 
Studenten übertragen worden und bald auf die andern Univerſi— 
täten übergegangen. Zum erjten Male öffentlich wurde ber Name 
Fint —— in einem Anſchlag am ſchwarzen Brett zu Leipzig 
am 13. Januar 1806. Ph. Stoll. 

Modern Language Notes. 
(März) Baltimore. 

In diefer Nummer wird die Arbeit eines amerifaniichen 
Gelehrten (Eutting) Über den Gebrauch der bezüglicen Für— 
wörter das und was nadı hauptwörtlicd angewandten Eigen: 
ihaftswörtern beiprochen. Die Schrift wird der Leitung unferer 
Zeitichrift hoffentlich auch ſelbſt zur Beſprechung vorgelegt werben. 
Sie ſoll 275 Beliptele aus etwa 7000 Seiten Proja von Haupts 
mann, Heyſe, Seller, Meyer, Niepiche, Naabe, Schopenhauer, 
Spielhagen, Sudermann und Wildenbrud bringen; nur hinter 
der dritten Steigerungsftufe fei was in der Mehrzahl, es er- 
heine da 53 mal, das aber nur 24 mal; bei den anderen 
beiden Stufen aber ſelen diefe Zahlen 41 und 156. Das wäre 
allo das Gegenteil von dem, was man biöher angenommen hat. 
Allerdings hat Eutting unter die »das«- Süße auch die ⸗welches «s 
Süße mit eingefchloffen, die natürlich als eine dritte Gruppe 
hätten ausgejchieden werben müſſen. Er verjpricht eine ausführs 
lichere Unterfuhung älterer ſowohl wie mundartlicher Schrift 
ſteller zu dieſem Gegenftande. — Auf zwei Auffäge zum deutfchen 
Schrifttum kann ich hier nicht eingeben; doch muß noch die 
Ausſprache des deutichen ch=Lautes In ih, Berg ufm. berührt 
werden, die für die Amerllaner beionder& ſchwierig iſt, bereits 
in drei Nummern ber Beitfchrift beiprochen wurde, und erit in 
diefer richtig erledigt wird. Da wurde zuerjt von Lyman (Nänner 
1902) behauptet, in Körbdhen und Mädchen fei das ch auszu— 
zujprechen wie der Anlaut von Hugh, hew, here, hear, humane, 
man fünne fie fchreiben curbhyen, madehyen. Dagegen wurde 
von Tuttle (Feber 1902) geltend gemacht, daß das dod ganz 
verichiedene Laute feien, und dab zudem b und db wie p und t 
ausgeiprochen würden. Dann fam Home (April 1902) und fagte, 
man folle den frariigen Laut, ber dem Amerikaner ftatt des 
richtigen beutfchen meijt entjtehe, lang ausſprechen lajjen, oder 
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bie Bungentpige aus ber Stellung für fh hinter bie untere 
reihe bringen. Sept endlich fommt Fraſer und betont mit Recht, 
daß diejer dh» Laut auch in jenen englischen Wörtern doch tatjächlich 
nur äußerft felten geſprochen werde, daf der Howeſche Vorſchlag aber 
allzufchrwierig auszuführen fei; das einfadjite jei vielmehr, das 
y in yes oder das j in ja ſtimmlos ausſprechen zu laſſen, um 
den richtigen Laut zu erlangen. Endlich aljo das Kchtige! Dan 
fieht, wie viel Mühe den Amerikanern die Ausſprache des 
Deutſchen macht, und wie leicht fie dabei noch daneben hatten. 
Bücher wie Trautmannd »Spradlaute« oder ⸗Kleine Lautlehre« 
(j. Sp. 82/3 unferer Ziſch) find thnen zu eingehendfter Durchs 
lernung dringend zu empfehlen. 

Bonn. J. E. W. 

Die Schriftleitung (Berlin NW 52, Paulſtt. 10) ſtellt die 
obigen und früher bier genannten Nufjäge — midt die 
bejprodenen Bücher — gern leihweife zur Verfügung. 

Aus den Sweigvereinen. 
———— Der Zweigverein Hannover hielt am 24. Juni 

im ale des Keſtner⸗Muſeums eine Verſammlung ab, in 
welcher Oberleutnant a, D. Rich. Schmidt, ber Vertreter des 
Bweigverein® bei der —— über ſeine in Breslau 
gelammelten Eindrüde berichtete. Im Anſchluß daran trat er in 
eine erneute Erörterung der Ziele und Wege bes A. D. ©. ein. 
Der Medner verfiand es, die gewonnenen Anregungen klar und 
feffelnd darzuftellen und feine Vegeifterung für den Gegenftand 
durch warn undene Worte auch auf die wegen des fchönen 
Sommerabends leider nicht ſehr zahlreich erichienenen Zuhörer 
zu übertragen. Den Schluß bildete der Vortrag des ſchwung— 
vollen und inhaltreichen Lobgeſangs auf die beutihe Sprache 
von Felir Dahn. — Eine Anzahl fogenannter Werbeichriften 
wurde an die Unweſenden unentgeltlich verteilt. 

London. Der am Samdtag dem 4. Juli vom Zweigverein 
unternommene Ausflug war von wundervollem Sommerwetter bes 
günftigt. An die 70 Männlein umd Weiblein hatten fich im 
Waterloobahnhof eingefunden und fuhren um 2 Uhr mit ber 
Südweltbahn gen Windfor. Alsbald ſchifften ſich alle auf dem 
unmeit des Bahnhofs bereitliegenden Themſedampfer ein. Bis 
ur Brüde von Maidenhead ging die herrliche fahrt, die allen 
—— noch lange in angenehmfter Erinnerung bleiben wird. 
Der von unzähligen Basta und Nachen belebte Fluß, die im 
heilen Sonnenſchein leuchtenden Fluren, die Landhäufer mit ihren 
blumengeichmüdten Gärten und fröhlichen Inſaſſen, an denen der 
Dampfer vorüberglitt, boten ben — eine Fülle 
maleriicher Bilder und wechſelvoller Ein e. Sein Wunder, 
daß an Bord eine höchſt gemütliche Stimmung herridjte und man 
ſich, nad) Windfor zurüdgelehrt, nur zögernd vom Fluſſe trennte. 
Durch die Stadt Bindure gings nun zur St. Marfäfchule, die 
deren Direftor, da8 Vorftandsmitglied Pfarrer E. N. Nagel, dem 
Verein in liebensmwürdigiter Weile zur Verfügung geitellt hatte. 
Ein trefflicher Imbiß barrte der Ausflügler im bübich geſchmückten 
großen Schulſaale, und allen mundete dad Mahl nad) ber über 
drei Stunden dauernden Themjefahrt. In den obern Räumen 
der Schule fand nah Schluß der Tafel dann nod ein gemüts 
liches Zuſammenſein ftatt, das bei Geſang und Tanz aufs ans 
enehmite verlief. Nachdem der Vorfiger den Pfarrer Nagel und 

Beim Schriftführer Dr. 2. Hirſch, denen die Veranftaltung des 
Ausflugs —— worden war, noch den Dank der Verſamm— 
lung für ihre Mühewaltung ausgeiprochen hatte, begab man ſich 
zum Bahnhof, und dad Dampfrok führte die Ausflügler wieder 
nach London zurüd. 

Neihenberg.. Am 14. Mat veranftaltete unjer Zmweigverein 
einen Bortragds und Leſeabend. Brofefior Anton Stangl 
bielt einen ſeſſelnden Vortrag Über den zeitgemäßen Gegenftand: 
»Etwas vom guten Geijhmad«. An Beiipiel und Gegen— 
beiipiel wies der Bortragende nad), daß die oberiten Geſetze des 
uten Geſchmacks in allen Künſten, den freien und angewandten, 
en in der Mode, die gleichen jeien, nämlich abgejeben vom 
Gehalt und von der Schönheit: Einfachheit, Zwerlmähigtelt, Wahr« 
beit der Ausdrudsmittel, Einklang yalaın den Tellen und dem 
Sanzen. Lehrer Adolf Klinger lad Hamerlingd » Germanen: 
zuge Der Vorſitzende Magiitratsrat Dr. Otto Ringlhaan 
machte einige Mitteilungen über die 13. Hauptverfammlung des 
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Allgem. — Sprachvereins und forderte zu reger Beteili- 
gung auf. 

Wiesbaden. Im Verlage unſers Schatzmeiſters (Morig u. 
Münzel, Wilhelmſtraße 52) ließen wir zwei wohlgelungene An— 
ſichtsarten ericheinen; auf der einen der Kochbrunnen umd auf der 
andern das Rathaus, auf jeder Karte das Denkmal des Dichters 
Bodenftebt, der 1886 mit Dr. Saalfeld den biefigen verein 
zu. und als Vorfigender bis zu feinem Tode im Jahre 1892 
eitete. Unſer Wahlſpruch: »Kein Fremdwort für das, mas deutſch 
gut ausgebrüdt werden fann« fehlt natürlich nicht. Wir hoffen, 

5 die Anficytöfarten bei den Mitgliedern Anklang finden und 
daß fie auc dem Vereine neue Freunde zuführen werben. Die 
Karten find nicht nur bei Mori u. .. zu haben, ſondern 
auch in größeren Papierhandlungen. diefer Weg Arne 
möchten wir an unfre ®erbelarten erinnern unb den Kaſſeler 
Grundjag zum Mufter empfehlen: » Jedes Mitglied fucht jährlich 
ein neues zu werben.e — Die Deutjche Bant in Berlin bat 
den vor furzem erſchienenen Jahresbericht für 1902 von vielen 
Fremdwörtern gereinigt. Ein Beamter war aus Berlin bier und 
teilte mit, daß der Bericht mit Müdfiht auf den Antrag eines 
Wiesbadener Herrn (Major Wille) noch in legter Stunde ums 
gearbeitet worden jei. 

Brieftaften. 
Herm Dr. 9.8... ., freiburg. B. Bellagter ift ein aus 

dem Mittelworte beflagt gebildete Hauptwort. Das Grund⸗ 
Beitwort »beflagen« bedeutet hier ſovſel wie: »mit einer Klage 
angreifene — vgl. »beichtmpfen«, »beitirmene — und e8 möge 
bier die Frage, ob nicht »verflagen«, »verflagt« vorzuziehen feien, 
beijeite gelaſſen werben; übrigen® gebraudjt die deutiche Zivil- 
N Ay an dad Hauptwort »Bellagter«, aber 
(88. 57, 59) das Beitwort »verflagen«e Vergl. auch Zeitichrift 
1892, &p. 172 umb 1893, Sp. M. Das Wort Kläger aber ift 
ein aus dem Zeitwort Klagen gebildetes Hauptiwort. Es ift 
im allgemeinen nicht fehlerhaft. aus Hauptwörtern auf er durd 
Anhängung der Endfilbe iſch Eigenſchaftswörter zu bilden, z. ®. 
(be)trügeriich, heuchleriſch, verbrecheriich, verſchwenderiſch, jchöpfes 
riſch, iräumeriſch, mörderiſch, lügnerifch, räuberiih, und neuer 
dings »jägerifch«, jo auch aus »Slägere: »Hägerifch«e. Bon 
>» Bellagter« würde man danadı »beflagterifch« erwarten, wäre nicht 
ber Sprachgebrauch bem ganz und gar zumider (wohl, weil und bie 
Abftammung aus dem Yittelmorte noch zu fehr vorſchwebt). Ganz 
ſprachwidrig ift aber die jo häufig gebrauchte Form beklagtiſch, 
bei der bie Endfilbe ifch ummittelbar an das Mittelwort »bes 
flagt« gehängt oder aber die Endfilbe (er) des Hauptwortes bes 
feitigt fit. Die zum Beweiſe der Fehlerhaftigleit diefer Bildung 
von Ihnen angeführten Beilpiele pafjen jedoch nicht: denn in den 
Ausdrüden »der geplagte Sranfee, »da8 gelagte Wort« find 
»geplagt« und »geiagt« Eigenſchaftswörter, nicht Hauptwörter; 
es wird deshalb niemand einfallen, fie durch die andern Eigen- 
ſchaftswörter »geplagtiih«, »geſagtiſch · zu erſetzen. — Bellag- 
ttfch hat man in ber Verlegenheit gebildet, um ein bem Häge- 
riſch entiprechendes Eigei aftswort zu erhalten, aber — »ſo 
geht das halt nidht«. an muß fich mit der Form: »der Vers 
treter des Vellagten« oder des Vellagten Bertreter« —— 

Schraul, Markneukirchen. Wenn man den begreiflichen 
Wunſch hat, einen »Schrank zur Aufbewahrung von Zeidmungen; 
mit einem Worte zu benennen, ſo kann dies unſres Erachtens 
nur ⸗Zeichnungsſchranl · ſein. Zuſammenſehungen, deren Bes 
ſtimmungswort eine Ableitung auf -Sung iſt, pflegen in ber ge 
fammenjegungäfuge ein 8 einzufchieben, auch wenn der erfte 
ftandteil in der Mehrheit zu benfen if. So nennen wir ein 
Wert, das in Lieferungen erſcheint, ein »Lieferungsiwert«, ein Ber- 
zeichnis von Abkürzungen ein » Xblürzungsverzeichnis«, eine Kam- 
mer zur Peifung der Rechnungen eine » Rechnungstammer« ufw. 
Ganz Ähnlich heißt in Schulen das immer für die naturmwifjen- 
ihaftlihen Sammlungen das » Sammlungszimmer«e. Der Form 
»Beihnungenihranf« jteht der Spradhgebrauh entgegen. 
»Zelhenihrante enblih würde richtiger von einem Schrante 
gelagt werben, der dem Zeichnen dient, aljo Beichengerät enthält, 
nicht aber von einem Schranke, in dem fertige Zeichnungen aufs 
ri werden; vergl. »Zeichenjaal, Zeichenſchule, Zeichenftiit« 
u. dgl. 
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Herrn 9... -, Bingen. Man kann im allgemeinen jagen, 
bak »Für« norbbeutich, »Türe« mittel» und ſüddeutſch if. In 
ber Schriftjprache ſcheint Heute das erftere zu Übermiegen, Für 
faljch darf man feind von beiden erklären. Vergl. Btichr. 1898, 
Sp. 198: 1899, 171; 1901, 269- 

Herm M...., Elberfeld. »Ühneln« im Sinne von »ähns 
lich jein«, wahrſcheinlich aus dem älteren gleihbedeutenden »ähn- 
lihen« entitanden, ift ein gutes, nicht zu beanftandended Wort. 
ng it uns »ähnen« nur ala Köntgäberger Eigentümlich- 
keit befannt. Dieje —— Form hat zwar durch Zacharias 
Bemer (geb. in Könige rg 1768) ihren Weg auch in die jchöne 
Literatur gefunden, 3. B. »er ähnt dem Menſchenhaupt aufs Haar⸗ 

eihe ber Kraft 162) (andere Belege bei Sanders); aber fie ges 
ört der Gemeinſprache trogdem nicht an. — Bewährung kann 

nicht nur zu dem —— eitworte »ꝛetwas bewähren«, jondern 
aud, wie es im Behörbentile vielfach geichieht, zu dem rückbezüg⸗ 
lichen »fih bemwähren« als verbafed Hauptwort dienen. ben 
fich zwei Parteien geeinigt, jo fann man von ihrer »Eini« 
gunge ſprechen; ähnlich »Berbindung, Befremdung, Hingebung« 
u.a. Hat ſich alſo jemand im Amte bewährt, fo iteht nichts im 
Wege, von feiner »Bemwährung« zu ſprechen. Die Berjchweis 
gung bes rüdbezüglichen Berhältnifjes ift auch in anderen Füllen 
nicht felten, fo im erſten Mittelmorte: anmaßend, jehnend; in 
der fubitantivierten Nennform: Venehmen, Betragen; in Ser: 
ſonenbezeichnungen: orer, Berfchwörer; in adjeltiviſchen Mb: 
leitungen: fügjam, fehnlih niw. 

Herm F...., Haynam. Wenn »Söniglih« als Teil des 
Titels anzujehen ift — und darüber fann wohl fein Bmeifel be— 
ftehen —, fo muß »Herr« dbavortreten, aljo: >an den Herrn 
Königl, Provinzialftenerdireltore, nicht: »an den Königl. Herm 
Br.« enfo: »an ben Herm Erften Staatdanwalt« u.ä. Die 
—— daß man andernfalls an einen »Königlichen Herrn«, 

en »König« denle, kann allerdings hier nicht auflommen, 
wohl aber, wie Sie richtig bemerlen, in anderen füllen, z. B. 
»der gräflihe Herr Oberförjter«. Tritt der Name Hinzu, fo 
empfiehlt es ſich, das Herr« vor biefen zu fegen, aljo: san den 
Königl. Pr. Herm N.« 

Herrn 2... ., Haynau. 
ZTeilungägenitiv (»ein Stüd Aders · 1. Mof. 33, 19) ift heute, bis 
auf geringe Mefte zumal in gehobener Sprache, geihmunden; es 
heißt jept >»ein Std Land, ein Biſſen Brot, ein Glas Wein« 
uw. Da aber in biefen endungslofen Stoffbezeihnungen nicht 
eigentlich eine Nominativform empfunden wird, jondern eine von 
jeder Kaſusbeziehung freie unbejtimmte Form, jo wird fie ges 
wöhnlih auch da unverändert beibehalten, wo das regierende 
Wort in einen anderen Kaſus tritt, aljo: »eines Biſſens Brot, 
eines Glajes Wein, der Preis des Piundes Fleiſch⸗ uſw. Das 
nad ift auch zu jagen: »der Verkauf eines Stüdes Lande. 
»Eined Stüdes Landes« würde wohl jedermann als geziert 
—— Erträgliher wäre: »eines Stüd Landes«; in 
bi Falle wäre »Stüd Land⸗ ald ein Wortganzes empfunden 
und die Beugungsfilbe wie bei Zufammenfegungen an das Ende 

ügt (vergl. das amberägeartete, aber in dieſer Hinficht ähns 
ice »ded Grund und Bodens«). So begegnete uns kürzlich die 
Verbindung »des Stüd Möbeld«. Aber auch dieje Form möchten 
wir nicht empfehlen, fo lange nicht das Gefühl für die Wortein- 
beit fo flarf ift, dab man fie auch in der Schreibung zum Aus— 
drude bringt (»Stüdländ«), Diefer Schritt ift unſtes Willens 
biäher nur bei ber Verbindung »Laibbröt« (jo zumellen für »Laib 
Brot«) getan; aber jelbft hier würde bie Form »eined Laibbrötes« 
gewiß bei vielen auf Widerſpruch ſtoßen. 8. ©. 

N K. . . Tragöß. Das Schneidermädcheudeutſch 
ift all herzbewegend, aber Sie haben recht, Herr Franz 
Kohlfürft in Graz verdient wegen beſonderer Meifterichaft darin 
eine Erwähnung; er empfiehlt nämlich dem befannten »P. T.« 
faft in einem Atem bintereinander ſolche Herrlichkeiten: Taffetas, 
Failles, Surahs, Satin merveil, Moirces; ferner als Noveautes 
% natürlich!): Tricotins, Hugenottes, Armures, Esclarmons, 

ngalines unb Facones; faconirte Geibenftoffe, ... . Foularts, 
Pongis und Corahs in impr. und unis. Haute (!} Noveautes (!) 
in — Fichus, Carchenez (!), engl. Patent-Velvetoens. 
ji dieſes Deutjch ſchon zu lejen ſchön fund ein, jogenannter 

nuß, wie viel jhöner noch muß e8 Ningen! 
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Herrn 8.9...., Güſtrow. »Das I. Bataillon Nr. 163 traf 
erit abends 6'/, Uhr hier ein und wurde dann mod) für die ein- 
zelnen Kompagnien abgelocht. « Wenn das nicht in der Güſtrower 
eitung Nr. 218 vom 18. September gedrudt fiünde — wir haben's 

elbft Ken — fo jollte man eine ſolche haarjträubende Barbaret 
nicht für möglich Halten. 

Herm ®...., Friedberg. Sie wünſchen eine Verbeut- 
ſchung für ⸗»Kranke mit ambulatorifcer Behandlung«, d. h. nad 
Ihrer Einrihtung foldyen, die ohne volle Kranlenhauspflege zu 
erhalten immer nur zu gewiſſen Behandlungen ins Srantenhaus 
tommen und dann wieber geben. »Sprechitundenkrante« würde 
nach ihrer Meinung den fraglichen Begriff jo ziemlich umgrenzen. 
Aber vielleicht gibt es noch treffenderen Erfag für dieſes ambu= 
latoriſch (und feinen Gegenfag jtationär). Wir bitten bie 
Sadjverftändigen unter unfern Leſern um Auskunft. 

Aus der höheren Töchterſchule. Lehrerin: » Des Kindes «, 
welcher Fall tft da8? Schülerin: Der zweite Fall. Lehrerin: 
Ach was, wir find bier nicht in der Vollsſchule, fondern in der 
höheren Mädchenichule; bier heißt e8 >» Genitiv «. 

Zum Auswendiglernen. »Totale nucleäre Ophthalmoplegle 
mit Tabes⸗Paralyſe umd Opticusatrophiee. Es ift der Titel 
einer Kieler Doltorſchriſt von diefem Jahre, 

Geſchäftlicher Teil. 
Die Angaben im Vereindverzeichnis (Nr. 7/8 der Zeitichrift auf 

Seite 254) find dahin zu berichtigen, dab im Zweigverein Köthen 

Borfigender: Chemiler Wohlgemuth, Schriftführer: Ober: 
lehrer Benjemann ift. 

Der Bortragstünftler Herr Otto Wiemer (Berlin SW 12, 
' Bilhelmftraße 105) beabfihtigt im kommenden Winter eine Reihe 
' von Vorträgen in Bommern, Medlenburg, Oſt- und Weſtpreußen 

zu halten. Seine hervorragende Begabung zu mundartliher Nadjs 
ahmung auf ernftem und heiterem Gebiete fichert dem Künſtler, 

der auch im Bmweigvereine Berlins Charlottenburg mit glänzendem 
Erfolge aufgetreten ift und auf Anforbern gebrudte Beurteilungen 

feines Könnens unentgeltlich und poftfrei verjenbet, überall mehr 
als gewöhnliche Anerfennung zu. Wir empfehlen deshalb allen 
unfern in den genannten Landichaften gelegenen Zweigvereinen 
aufs dringendfte ſich recht bald mit dem Vortragsmeiſter unmittels 

bar in Verbindung zu ſetzen; er ijt gern bereit den Zweigvereinen 
inbezug auf den Ehrenfold bejonderd entgegenzulommen. 

Der Unterzeichnete hat feit Richard Türſchmanns Heimgang 
einen ebenjo Hanggemaltigen wie fein unteriheidenden Nebekünfiler 

zum erjten Male wieder in Dtto Wiemer gefunden. Möge 

ihm die Anerkennung des Vereins, dem er nicht bloß als Mits 

glied treu angehört, beweiſen, daß wenigiten® bie Mitmwelt Kränze 

\ zu flechten weil; ! 
Im Sommer d. J. hat ®. im Seebade Ahrenshoop von bem 

Oberpräfidenten der Provinz Pommern eine bedeutſame Empfehs 
lung nach Stettin erhalten. Werbeamt. 

Dr. Günther Saalfeld. 

Im dritten Bierteljahr 1903 gingen ein 

an erhöhten Jahreöbeiträgen von 5.4 und mehr: 

20,20 .4 von ber Bereinigung alter deutſcher Studenten in 
Amerika zu Neuyork (f. 2 Abzüge); 

je 5 .4 von ben Herren: Oberſt Albredt in Bremen, 

3. France. Fiſcher in Santiago (Chile), Poitaffiftenten Probfit in 

Bangani (D. D,-N.) und Hauptpaftor G. W. Wagener in Kapfladt. 
F. Berggold, Schapmeilter. 
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Soeben find in neuen verbefjerten Auflagen erichienen:' 

Perdentfchungsbücher 
des 

Allgemeinen Deutiben Spradvereins. 

V. Deutfdes Namenbüdlein von F.Khull. Dritte, 
vermehrte Auflage. Preis 50 & 

V. Die Amtsfprade von K. Bruns. Sichente, ver- | 
mehrte Auflage (32. bis 36. Taufend). Preis 804 

VII Die Heilkunde von D. Kunow. Vierte, vers 
mehrte Auflage. Preis 60 & 

Dieje Berbeutichungsbücher berugen auf mübjamen, umſtänd— 
lichen Vorarbeiten, an denen viele fachkundige Mitglieder des | 
Deutſchen Sprachvereins beteiligt find. Denn für jedes Fach 
wurde zunächſt ein Verzeichnis der aufzunchmenden Wörter mit 
den deutſchen Erſatzwörtern ausgearbeitet. Diejes wurde gedruckt 
und fämtliden Aweiqvereinen zur Prüſung und Beautachtung 
überſendet. Die "Bweigvereine ließen die Vorlage durch einzelne 
Sadywerjtändige prüfen, und erſt auf Grund dieſer Gutachten und 
Abänderungsvorihläge erfolgte die ſchließliche Feititellung der 
Verdeutſchunzen. Es liegt auf der Hand, daß eine derartige 
Mitarbeit fo vieler Sadverfändigen aus allen Feilen Deutfdy- 
—— derreai s einen beſonderen Wert 
verleiht. 

Jedem Vereinsmitgliede ſteht ein Abdrud der im Laufe des 
Sahres erschienenen Verdeutichungsbücer loſtenlos zur Verfügung. 
Dieje Bücher werden aber nicht ohne weiteres ausgegeben, ſon— 
dern nur auf bejondere perſönliche Bejtellung des Bereins- 
mitgliedes bei der 

Geſchäftsſtelle 

des Allgemeinen Deutſchen Sprachvereins, 

Berlin W30, Mopftrahe 78. 

Empfohlen werden: 

Tennistafeln 
auf Pappe gezogen, gegen Witterungseinfluß auf beiden Seiten 
gefirnißt, und zum Mufhängen eingerichtet, Poftfrei zum Ser: 
ftellungspreife von 14. 

Die gleichen Tafeln unaufgezogen foftenlos. 

Briefbogen 
mit dem Wahlſpruche des Allgemeinen Deutfchen Spradivereing 

100 Stüd, poftfrei: 1,30 .4. 

Ferner: 

Die deutſche Tanzkarte, 
von der biäher 45000 Abdrüde unentgeltlich verteilt wurden; 
die Zufendung geſchieht Lojtenlos. 

Inhaltsverzeichnis 
itichrift bes Allgemeinen Deutſchen Spradjvereins, der Wiſſen⸗ 

—— ichen — und ſonſtiger Veröffentlihungen des Vereins 

* — bes mehr als 20 Bogen umfafienden Inhalts— 
verzeichniſſes beträgt 4.4 (pojtfrei 4,30 A). 

Die Sefhäftsitelle 
des Allgemeinen Deutſchen Spradpvereing, 

Berlin W30, DMopitraße 78 
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Brasilianischer Honig 
Pd. M 1,—, aus: 

ſchließlich Glas, 
Erduuss-Speiseöl 

Kilo „A en — — 
Sr. Mol d-Raffert u Bid. „4 0,9 

Sr. Rıl. Hohel —— 3. Kola- * 
— Sdwerin- in „it. Flaſchen 4 2,—. 

* — „ 3,50. 

Kamerun- Kakao 
Rip. „4 2,— und 2,20. 

Kamerun-Schokolade 
Pfb. „4 1,20, 1,60, 2,%0. 

Kolonial- Zigarren 
b. 4 4-25 das Hunbert. 

Bahlreidie 
Anerfennungsichreiben. 

Preisliste kostenfrei. 

Deutfiher Bang. 
Liederbuch für Sprachvereine. 

Das Büchlein, im Auftrage des Thorner Zweigvereins und 
mit Unterſtüßzung dur den Gejamtvoritand des Allgemeinen 
Deutichen Spradwereind herausgegeben von Dr. Bernbart 
Mandorn, iſt im Selbitverlage des Deutichen Sprachvereins zu 
Thom erichienen und zu dem Vreiſe von 30 & zu beziehen durch 

@. £. 5 wart, Buchhandlung in horn 

Gmpfehlenswerte Bäder. 
3. Sprachrichtigkeit. 

nn, Theodor, Sprachleden und Sprachſchäden. 2. Aufl- 
Leipzig, Fr. Brandjterter. 1897. 5,50 .4, geb. 6, 30 A. 

Saupf- und Berfandgefhäft: 

Berlin W.35, 
Fübomwftraße 89 90. 

Zweiggeſchäfte: 
—— Lelpetgergraße 51. 

Edluitraße 16. 
» Rantitraße 22 
» Alt Moabit It. 

— — — — 
eaben Yabnsace 8. (215) 

‚ ®r. Burgfirake 18, 

li Kleiner Weqweifer durd die Schwankungen und 
Schwierigkeiten des deutfhen Spradgebrands. 2. Aufl. 
Leipzig, Fr. Branditetter, 1809, 

Rothe, Direktor im — des Innern, Über den Kanzlei- 
Rif. Berlin, Heymann. 5. Aufl. 1896. 0,60 #. 

Saalfeld, Güntder, ns Deutfä! Berlin, D. Scehagend 
Verlag. 1597. 2,50. 

Sanders, Paniel, Hörterönd der Hauptſchwierigſteiten der 
deutfhen Sprade. 

Schlefing, A., Deutfher Wortihak oder Der paffende Aus · 
dınd. 3. Hull. Stuttgart, B. Neff. 1908. 

Schröder, Otto, Pom papiernen Stil. 5. Aufl. 
Teubner. 1806. neb. 2,80... 

Wufmann, Alerband Sprachdummheiten. Kleine deutiche 
Srammatit des AZweifelbaften, des Falſchen und des Häß— 
lichen. Ein Hilfebucd für alle, die ſich öffentlich der deutichen 
Sprache bedienen. 3. Aufl. Leipzig, Grunow. 1903. 320 8.2,50.4- 

4. £remdwörterfrage. 
Bruns, Karl, Die Sprachreinigung. Bollstümliche Flugſchrift 

mit Lijten von Fremdwortverdeutichungen, deutihen Vornamen 
und ſprachlichen Winten. Torgau beim Berfafler. 0,15 .4. 

Hausding, A., Techniſches Verdeutſchungswörter für 
Behörden, Sachwiſſenſchaft und Gewerbe (nebf einer Denk- 
ſchrift: Die Fremdwortfrage). Berlin. 1897. Geb. 2.4. 

PR 

Leipzig, 

Briefe und Aufendungen für die Bereinsfeitung —— und Beitrittserflärungen (äärlicher Beitrag 3 Marl 
find zu richten an ben Vorſthenden, wofür die Reltihriit und forftige Drucſſchriften des Wereing geliefert werben) an 

ee 4. +4 ao ir derlim » Skrieh die Geſchẽ —— ers Beleimen Oberba rate tto Sa A azin, Berlin» Frledenau Merian nd * 199010 in Berlin WS 
KRatferallee 117 

Driefe und Aulendbungen M ble Keitihri an den Seransy eber, Eberlehrer Dr. © 4, Baulftrahe 10, 
für die Wifenihaftlihen Beibefte an Brofeflor Dr. Baul BL At Ar 12 
filr dae Werbeamt ar Überlehrer a, 7 Dr &lntber Baalieid. Berlins Feledernam, Eponde (sftraße 11. 

— —— —— — 

© bie Sqarutlenung derantwoetlich: Dr. Dakar Strelcher, Berlin NW52, Paulſtraäke 10 — Bertag des Allgem Deutfäen © Epradverei® I) Berggold] Berlin. 

Zrud ber B uchdrucderei des Wall ılıules 43 
enyauses u 



XVII. Jahrgang Ar. 11 Zei chri November 1903 

Allgemeinen Deutſchen Bprachvereing 
Begründet von Serman Kiegel 

Im Nuftrage des Borflandes herausgegeden von Dr. Oskar $treider 

Diefe Zeltſchrift erſchelnt jährlich zmölfmal, zu Anfang jebes Morats 
unb wird den Mitgliedern des Ulgemelnen Deutihen Spradiverelns unentgeltlich 

geliefert (Bapung 24). 

Inhalt: Die Spracreinheit. Bon Oberlehrer Karl Gomolinsſy. — Zur Sprache des Verſicherungsrechts. Bon Landrichter 
Dtto Hagen. — Die Fremdwörter im deutichen Statipiele. Bon A. Schubert. — Fußfrei. Bon Prof. Dr. Hermann Dunger. — 
»Mittefritt« und Verwandtes. Bon Oberlehrer Dr. Karl Scheffler. — Fremdſprachliche Bezeichnungen auf deutichen Uhren. Bon 8. 
— Kleine Mitteilungen. — Spredjaal. — Zur Schärfung des Sprachgefühlds. — Bücerjhau. — Zeitungsihau. — Aus ben 
Bmeigvereinen. — Brieftaften. — Geſchäftliches. — Anzeigen. 

Die Zeltſchrift kann auch durch den Buchhandel oder die Poſt 
Hr 8 4 jährlich besogen werben. 

| entwürfe mit denen aus älterer Zeit zu vergleichen und auf ⸗Sprach⸗ 

3 inbei gebrauch und Sprachrichtigleit· und »Sprachdummheiten · zu prüfen. 

Die ſSorachreinbeit. | Das Bürgerliche Geſezbuch wird amtlich als »Vorbild für bie 

Der Kampf gegen den vorfdhnellen, angewöhnten und unbe: | Sprachreinheit« aufgeftellt; feit jeinem Erlaſſe tft in der Ausbil— 
gründeten Gebraud von Fremdwörtern iſt feine Mobdetorheit ober | dung einer knappen, Maren, reinen, alſo in diefem Sinne ſchönen 
Modelranfheit. Sonjt wären viele ernfte und denfende Männer | Gejepesiprade noch ein ftetiger Foriſchritt zu erfennen. Unzweifel ⸗ 

Toren, viele ferngefunde Männer krank. Er iſt auch feine Lieb | Haft darf dies auch von dem Entwurfe eines Geſetes über 
haberei, fein Spiel, feine Zänbdelei, fein Zeitvertreib, feine Laune. | pen Verfiherungsvertrag ausgeſprochen werden, der neuer- 

Denn abgeiehen davon, daß es manchen Zeitvertreib, manches dings vom Reichsjuſtizamt veröffentlicht worden ift und für abs 
Spiel, mande Liebhaberei allerheilfamfter und notwendigfter Art ſehbare Zeit dem Kreis ber Reichsgeſetzgebung auf dem Felde des 
gibt, wie z. B. Turnen und jegliche Körperübung — iſt e8 etwa fein | hürgerlichen Rechts abfchliehen foll. 
ernſtes Geſchäft, wenn ber Arzt ober der Erzieher Fehler und Ins Gerade das Verſicherungsrecht, ſchon an fih ein ſpröder und 

arten anderer befämpft? Nein, bieje Sprachbefreiung, Spracher- verwickelter Stoff, ftedte bißher in dem Nefjushembe einer ſchwer— 
löfung, Spracentfefielung, Spradentzauberung iſt ein nmatür- verſtändlichen, von Fremdwörtern mwimmelnden Sprache: aban- 
liches Ergebnis des Nachdentens über die Mutterfprace und ded | donnieren, Äquiwalent, Aſſekuranz, Chance, Chomage, Deflara- 
wachſenden Verſtändniſſes für ihre Ebenbürtigkeit und den uns | Mon, Differenzwert, Dividende, Excedentenvertrag, Franchiſe, 

erihöpjlichen Reichtum ihres Sehens. Sie iſt bie notwendige | Garantiefonds, imaginärer Gewinn, Karenzzelt, Interefie, Kaslo— 
Folge der Erkenntnis einer Möglichkeit. Mit diefer Erfenntnis | yerfiherung, (Order, tarierte) Police, (Tonftruftiver) Total: oder 
ift e8 wie mit jeder: der einzelne muß fie an umd im ſich erleben. | Wartialihade, Portefeuille, Prolongation, Proſpett, Provifion, 
Und das fann er, wenn er etwa mit dem MAufiape Rud. Hilde proviſoriſche Berficherung, Regulierung, Reſpekttage, (fatultatives) 
brands über die Fremdwörter im feinem Buche »Bom deutihen | Riſſito, Riftorno ufw. uf. In dem neuen Entwurfe finden 
Spradunterricht« anfängt und mit der Beobachtung jeines eigenen | wir alle Fremdwörter ausgemerzt, foweit fie nicht hoffmungs- 

Sprechens und Schreibens fortfährt. Wie nun diefe Einfiht | 108 eingebürgerte Eindringlinge find; beibehalten find im we— 
wegen des erjtrebten Zieles etwas Ganzes und Großes darftellt, | jentlihen mur Agent, Intereſſe, Prämie (das Allgemeine 
ſo ift jener Kampf im allgemeinen das natürliche Bejtreben, der | Landrecht fagte noch: Abgabe oder Prämie!), Berfiherungs- 
Bahrheit zum Siege zu verhelfen, in die Tat umzuſetzen, was | periode, Prämienreferve, Tarif und andern Gebieten angehörige 
als richtig erfannt iſt, und Durhführbares zu verwirklichen. | Bezeichnungen, wie Kapital und Mente, Kursverluſte, Trand- 
Im einzelnen jtellt er ſich als beſonnene Aufmerkfamteit, Folge- ports und Sreditverfiherung, Inventar, Tare, Salenderjahr, 
richtigfeit und Treue im Kleinen dar, die kleinlich nur jheinen | Exploſion, Konkurs, Dispache und die unfterbliche zwitterhafte 

fann, es aber nicht iſt, da fie ſich nicht im Seinen verliert. Umd | Leckage. Verſchwunden iſt namentlich die Bolice, deren Her— 
es iſt auch nichts Mein mod) Heinlich, daS feinen tieferen Grund und kunft vom jeher ftreitig und zweifelhaft war, zugunften des auch 
Zuſammenhang in einem großen und umfafjenden Gedanfen und | yon Bruns vorgefhlagenen Berfiherungsiheins. Auch jonft 
Zwede hat. Karl Gomolinsky. find die Vorſchriften tnapp und klar aufgeftellt; nur ganz ver— 

einzelt ftöht man auf eine leife Unebenbeit der Spradie, fo in $. 7, 

wo eine Verfäumung als eine unverichuldete bezeichnet wird, 

und in $. 64 und 156 und an andern Stellen, wo ohne erlenn— 

Sur Sprache des Derfiherungsredts. | baren Anlaß Umfcreibungen gewählt find: »gelangt zur Ent— 

Wer fid) recht der Fortichritte freuen will, die bie befonnene | ftehunge, »wenn die Bezeihnung des Dritten im Vertrag 

Spradpflege in den lepten Jahren und Jahrzehnten gemacht hat, | erfolgt ifte, ufm. Dem Spradgebraude des Bürgerlichen Ge— 

braucht nur die neuern preußiſchen und Meichögefege und Geſetz⸗ ſeßtzbuchs entipricht «8, daß derſelbe, diejelbe, dasjelbe im 
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Geſetzestexte ftreng vermieden, das »Tangftielige und nüchterne«') 
derjenige, welder dagegen und das jdleppende welder, 

welche, welches nod immer für umentbebrlicd erachtet werden 
zur Erhöhung der Feierlichteit der Geſeßesſprache 

Zweierlel verdient noch beſonders hervorgehoben zu werben. 
Der zweite Abſchnitt bes Entwurfs handelt von der Schadens 
verfiherung, bei der ſich das Binde-⸗s wiberrechtlich eingeniftet 

bat. Auf die Anlehnung an die allerdings feititchende Lebens: 

verfiherung wird man fich hierbei nicht berufen fünnen; denn 

als Drittes fteht die Unfallverfiherung ohne & neben beiden, und 

die fünf Unterarten ber Schabenverficherung (Feuers, Hagel», Vieh-, 

Transport⸗ und Haftpflictverfiherung) gedeihen auch nad) dem 
Entwurfe jämtlih ohne 8. Alſo: 

dad 8 n 
J. ſo Keine * —— 

Hiernach würden ſich auch die andern Zuſammenſetzungen mit 
Schaden zu richten haben, namentlich der Schadenerfaß, bei 
dem das Bürgerliche Geſetbuch das Binde-s verewigt hat — 
leider! Man denle nur an die ſehr häufige Verbindung mit 
Anspruch im Wesfall, und man wird anerlennen müfen, dab 

bier die deutiche Zunge an der Außerften Grenze ihrer Biichjäbig- 

feit angelangt ift: wegen Schadenserfaganipruches! Allerdings 
darf man fich von fo einer geleplichen Regelung des Sprach— 

gebrauch® nicht allzuviel veriprechen; das Bürgerliche Geſetzbuch 

fagt 3. B., erfichtli unter dem Einflufie Wuftmanne, Miets 
vertrag, Mietverbältnis um. An der mündlichen Rede 

unfrer Gerichte ſäle it dies, foweit meine Beobachtungen reichen, 

fo gut wie ſpurlos vorübergegangen. Auch in ber Deutichen 
QJurifiens Zeitung findet man nebeneinander Miet- und Miets- 

vertrag. 

Das andre ift gerade für den Spradverein von befonderem 

— beinahe hätte ich ſchon an dieſer Stelle Interefje gejchrieben, 

aber um biejes Wort handelt es fich gerade. Im Berficherungs- 

recht hat ſich das Intereſſe aus ber Vielbeutigkeit und Ber: 

ſchwommenheit feiner 251 Bedeutungen zu dem Nange eines jelb- 

jtändigen und mehr oder weniger bejtimmten Begriffs erhoben. 
Dan verjteht hier unter Intereſſe »die Beziehung, kraft deren 

jemand durch eine gewifje Tatſache einen Vermögenihaden er: 

feidete, auch »ben wirtichaftlihen Wert dieſer Bezichunge«, aljo 

fozuiagen die bejahende (»pofitive«) Kehrjeite des verneinenben 

(»negativen«) Begriffs »möglicher Schade« (nad) Ehrenberg, Vers 

fiherungsrecht, Leipzig 1893), und man ſpricht von Afzidenz- 

Intereſſen, SKoinzidenzs Interejien, Kollektiv: Interefien, Sons 

furrenz= oder Komplementärsntereffen, Separat = Interefjen ufw. 

Der Begriff joll ein reim wirticaftliher, kein Rechtsbegriff und 
»terminologiih« umentbehrlich fein. Ein Beiſpiel mag dies er- 

läutern. Bei der Verfiherung einer Fabrit oder eines Gaſthofs 
fann es ſich um zweierlei handeln: der Eigentümer verfichert 
ben Sachwert, vielleicht auch feine Mietzinsforderung — das 

Eigentümer-ntereffe; der Niehbrauder oder Pächter 

dagegen, der in dem Gebäude die Gütererzeugung oder die Be— 
herbergung und Gajtwirtichaft betreibt, verfichert den Erwerb, 
der ihm infolge bes Brandes während des Neubaus entgeht — 
das Nupniehers (Pächter, Mieter-) Interejje. In diefem Sinne 

wird Intereſſe von dem Entwurfe zwar nicht ausdrüchllich be— 

ftimmt, aber voraußgefegt und an verſchiedenen Stellen verwen: 

1) gl. hierüber die Zufammenftellungen aus der Geſetzes⸗ 
wa. Ts x. Günther, Recht und Spradye (1598) Anm. 243 ff. 
u. 
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det.) Wenn der Geſetzgeber ih ſprachſchöpferiſchen Mut zutraute, 

fo würde »der fürftliche Reichtum des Deutichen« ihn auch Hier 

nicht im Stiche lafien; aus der Verdeutihungstafel von 1901 
bietet ſich von jelber als paſſendſte Berbeutihung ber Belang 

dar, der von Grimm bei Klopftod, Wieland, Kant, Goethe und 

andern nachgewieſen, im Neunieberländiichen gerade für Interejie 

noch lebendig (Staatäbelang = Staatsinterefje, vgl. Wifienicaftl. 
Beihefte Nr. 3 ©. 104 der 1. Reihe) und bei uns in den befannten 
Aufammenjegungen belangreich, belanglo®, von oder ohne 

Belang fo verbreitet iſt, daß Wuftmann darin eine Mobdetorheit 

befämpfen kann. 

Zur Beleuchtung der Nüplichteit und Inentbehrlichfeit ber 
Fremdwörter in der Rechtſprache ift aber hierzu nod folgendes 

zu bemerken. Der oben wiebergegebne, von Ehrenberg geprägte 

und in dem Entwurfe zugrunde gelegte Begrifi des »nterefiet« 

wird kelineswegs allgemein anerkannt; vielmehr jagt das Han- 
featiiche Oberlandesgericht zu Hamburg in einem Urteil von 1859 

über die Auffafjung, daß nicht die Sache, fondern ein fich daran 

fnüpfendes Intereſſe verfichert werde: »Der natürlichen Anſchau— 

ung entſpricht diefe Geſtaltung nicht, die im einzelnen Fall nicht 
jelten zur Feititellung der rechtlichen Natur des verficherten Inter: 

eſſes der lünſtlichſten Konftrultionen bedarf, für die im praktiſchen 

Geichäfttleben ein Verjtändnis ſich regelmäßig nicht finden wirb.« 

Das Reichsgericht hat diefe Ausführungen als durchaus zutrefiend« 

bezeichnet, muß jich aber freilich vorwerfen lafien, daß es in 

einem andern Urteil feiner vereinigten Biviljenate den Begriff 
gröblich verwechſelt habe (»Hält man unjre Definition feft, io 
fann ein Irrtum, wie er dem Reichägericht, Entſch. Bd. 6 ©. 178 

begegnet ift, nicht vorlommen«, Ehrenberg). Unter dicfen Um— 

ftänden wäre es wohl des Verſuches wert geweſen, bad, mas 
durch die Verwendung des Intereſſebegriffs für die Uber⸗, Unter« 
und Doppelverfiherung und ähnliche Berhältnifie gefagt werden 

mußte, auf andere Weile audzubrüden, nicht nur »im Snterefie« 
der Spracdreinheit, fondern auch zugunften der Rechtiicherheit, 

ber bie geiepliche Verewigung dieſes beftrittenen und zerflichenden 
Begriffs beſſer erjpart bleiben follte. 

Berlin. Dtto Hagen. 

Die Sremdwörter im deutſchen Statipiele. 

Dem Grundjage des Deutſchen Spradwereind: Deutſche Wörter 

für das, was deutfch gut ausgedrückt werden kann! follten end: 
fich auch die deutichen Statipieler Beachtung jchenten und fich 
ernſtlich bemühen, alle Fremdwörter dieſes nationalen Karten- 

fpieles, wie man den Sfat wohl nennen darf, zu vermeiden und 

an ihrem Teile bazu beitragen, fie völlig zu bejeitigen, denn fie 
laſſen ſich ohne Ausnahme durch gute deutiche Wörter erjepen. 

Viele Stater freilih werden mit erhabenem Lächeln bei fid) 
benfen: »Ach, wir Skater lafien uns nicht von der Modenarrheit 

anfränfeln; wir verftchen alle Statausdrüde jehr aut, die deuts 

ſchen Neubildungen find alle gefucht, fie fingen und fremder als 
die Fremdwörter ſelbſt und bringen nur Unklarkeit.« 

Dem gegenüber ſei aber nur an die Verdeutſchungen von 

Billet und Perron erinnert, die anfangs nicht wenig verladht 

wurden, während man jept Fahrkarte und Bahnjleig faum noch 

ald Neubildungen empfindet. Ähnlich verhält es ſich ja auch 

1) $. 47, 52, 53, 54, 64, 86; an zwei Stellen, ($. 22 und 92) 
übrigens auch in der befannten andern Bedeutung, wo ber Bor: 
PH ger Berjiherers und dad Gemeinwohl es auc getan 
ätten. 
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ihon mit manden Ausdrüden im Stat, und man darf darum 

hoffen, daß auch die jet noch gebräuchlichen Fremdwörter mit der 
Beit verfchwinden. 

Schon längit iſt der franzöflihe Aide ausgewieſen worden, 
man ſpielt jegt immer mit dem beutjchen Bartner ober mit 

feinem Manne. Auch wird faft nirgends mehr »atonfert« und 

ganz jelten à tout gefpielt, fondern getrumpft ober Trumpf 
gezogen. Die »Faufjen«e verſchwinden ebenfalls immer mehr 
und mehr, dafür aber verderben Fehltarten oft ein ſchönes 

Epiel. 
Noch erfreulicher ift es, dak man das mehrbeutige renonce 

faft gar nicht mehr hört. Da das franzöſiſche renoncer ſchon vers 

ichiebene Bedeutung hat, je nachdem es tranfitiv oder intranfitio 

gebraucht wird (entfagen oder verzichten, verleugnen ober nicht 
anerfennen), jo darf man ſich aud nicht wundern, bak man das 

Wort renonce im Stat fowohl dann anmendete, wenn man eine 

Farbe gar nicht Hat, als auch, wenn eine Karte blank figt; im 

Buhleſchen Lehrbuche ift es fogar für Fehlfarben gebraucht. 

In Zukunft ſollte aber auch fein deutſcher Stater mehr »tours 

nieren«, alſo niemals ein »Tourne« wagen, ſondern, wenn es 

feine Karten gejtatten, auf Wende oder Wenbdefpiel reizen; er 
lann ja, iſt ihm das Glück Hold, einen Unter wenden. 

Auch Solo follte fein deuticher Skater mehr fpielen, jondern 

nur noch Handſpiele, um fo mehr, als durch das deutſche 

Wort dieſe Spielgattung treffender bezeichnet witd; denn auch 
jedes andre Spiel wird doch vom Spieler allein, solo geſpielt; 

aber nur bei diefen Spielen ftehen ihm allein die Handfarten — 

nicht auch die Blätter des Stats — zur Verfügung. 
Für die einzelnen Spiele diefer Gattung genügte jogar das 

Wort Spiel, allerdings im engern Sinne. Man fünnte alfo 

3 2. Schellen:Solo ganz gut mit Schellenfpiel wiedergeben, 
vorausgefegt allerdings, dab man dieſen Ausdruck nicht mehr, 
wie es noch vielfach geichleht, für Schellenfrage gebrauht. Da 

dies jedoch noch üblich ift, dürfte es doch ratfamer fein, bis auf 
weiteres für Schellen-Solo noch Schellen- Handipiel zu jagen. 

Die Verdeutſchung von Grand verurſacht ebenfalls feine 

Schwierigkeiten, denn Großſpiel ijt nicht nur eine genaue Über- 
fegung, jondern auch furz und beſtimmt. Buhle gebraucht für 

Grand auch »Wenzelipiel«, doc; halte ic) dies jür weniger empfch- 
fenswert, da aud in ben andern Statfpielen, mit Ausnahme 

der Nullipiele, die Wenzel eine große Molle fpielen. »Wenzel- 

ſpiel · dürfte ſich daher höchſtens eignen für Stat überhaupt; doch 

dieſes Wort braucht nicht erft verbeuticht zu werden, da es jelbit 

deutſch ift, mindejtens aber als Lehnwort betrachtet werden muß. 

Es iſt zwar vom italienischen scartare abzuleiten, doch ges 

hört es einzig und allein dem deutſchen Sprachſchatze an, feine 
andre Sprache fennt ed. Auch folgt es genau der deutichen Bie- 
gung, ja fogar den beutjchen Wbleitungsgejegen. Niemand wird 
jagen: »Ich will ein wenig billarden«, wohl aber fann man ers 

ählen: »Wir haben zwei Stunden geifatet.«e Das Tätigleits- 
wort ſtaten ift wohl überhaupt faum burch ein kurzes, rein deut- 

iches Beitwort wiederzugeben. Selbft wenn ſich für Stat »Wenzel- 

ſpiel · einbürgerte, würbe jich doc gewiß niemand für den Stab- 

reim begeiften: »Wo wollen wir mwenzeln ?« 
Nach diefer Meinen Abichweifung aber nun wieder zurück zum 

Grand, von dem es bekanntlich zwei oder drei Arten gibt. An 
vielen Orten wird Grand-Gudi gejpielt, überall aber Grand- 

Tourne und Grand-Solo. Diefe drei Arten laſſen fih nun jehr 

gut verdeutihen duch Broß- Frage, Groß Wende und Groß— 

Hanbjpiel oder &roßfpiel im engern Sinne. Außerdem aber 
kann dieſes Spiel, ebenfo wie Null, offen gejpielt werden, es ift 
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dann eben ein offnes Großſpiel (Grand ouvert), wie jenes 

ein offnes Nullſpiel (Null ouvert) ift. 

Ebenfo leicht ift die Verdeutſchung des Wortes point; denn 

in dem einen Sinne — beim Zählen — ift Auge ſchon ziem— 
[ich weit verbreitet, und in dem andern Sinne — beim Aufichreiben 
— wird fid) hoffentlich der deutihe Punkt, wie ſchon längjt bei 

den Turnern, auch im Skatſpiel wieber heimiich machen. 
Für »paffene iſt e8 ebenfalls nicht ſchwer, einen beutjchen 

entfprechenden Ausdruck einzuſehen, etwa: ich verzichte! oder ich 

danfe! in dem gebräuchlichen ablehnenden Einne.‘) 

Es bliebe nun bloß noch das Wort matador übrig, von dem 
noch Buhle in feinem Lehrbuch meint, daß ed wohl nie gut 

verbeutfcht werden fünne, und in ber Tat ift dazu nur ganz 

felten ein Berfuh gemacht worden. Ich jelbit Habe nun dafür 

vor etwa zwei Kahren den Ausdrud Spitze empfohlen und zwar 
aus folgenden Gründen: 1. Der Ausdrud kann zumächft als freie 

Überjegumg des ſpaniſchen Matadored — Stierfimpfer angefehen 
werben, da die Langen — Spitzen doch die Hauptwafien der Stiers 
fümpfer find. 2. Früher hatte diefer Ausdrud ſchon einmal eine 

ähnliche Bedeutung im Skatſpiel; denn als nod die Sieben ber 

höchſte Trumpf war, wurde dieſe Spipe genannt. 3. In ähn- 

lihem Sinne ſpricht man 3. B. aud von den Spiken ber Be 
börden. 4. Das Wort ijt furz und doch bejtimmt. 

Mag es auch dem einen ober andern anfangs fonderbar 
Elingen, wenn jemand fagt: »Ich habe mein Spiel mit jechs 

Spipen gewonnen!« oder: »Ein Großſpiel ohne eine Spike einfach 

verloren, foftet 32 Punkte, jo wird ſich doch mit der Zeit das 

beutiche Ohr nicht nur daran gewöhnen, fondern auch damit bes 

freunden Die Mitglieder des Deutihen Stat-Berbandes 
find mit all den vorgeſchlagenen Verdeutſchungen jchon längft vers 
traut, hat doc) der Verband in der Neuen deutſchen Stats 

ordnung — erlag von N. Fuchs, Altenburg — alle Fremd» 
wörter befeitigt und die oben gemaunten Ausbrüde dafiir eins 
geſezt. Mögen auch dieſe Zeilen dazu beitragen, die vielen 
Fremdlinge aus dem deutjchen Statipiele zu verdrängen! 

Leipzig. A. Schubert. 

Fußfrei. 

An den Grenzboten vom 1. Ollober wird der Ausdruck fuß— 
freier Mod, fuhfreied Kleid als eine neue Sprachdumm— 

heit gerügt. »In den meilten Zufammenjepungen mit frei«, fo 

heikt es dort, »bezeichnet das Beitimmungswort bie Sache, von 

der eine andere Sadıe frei iſt, und zwar gewöhnlich einen Mangel, 

etwa® Unangenehmes (fehlerfrei, ficberfrei, flaubfrei, eisfrei); in 

vogelfrei drüdt das Beftimmungswort einen Vergleich aus (frei 

twie ein Vogel, dem jeder wegfangen oder wegiciehen lann); in 
bigefret wird die Hihe ald Grund der Freiheit angegeben. In 

feine dieſer Klaſſen kann fuhfrei eingereiht werben; es befommt 

nie einen vernünftigen Sinn. Der es gebildet hat — doch wohl 

ein Schneider oder Kleiderhündler — ijt ein unflarer Kopf ges 

weien; er hat ausdrüden wollen; daß der Fuß Heidfrei bleibe; 

das hat er einfach herumgedreht und nennt nun das Kleid fu: 

freile . . . In richtigem Deutjch könne es nur ein freifühiges 

Kleid Heihen, ähnlich gebildet wie freihändig. Die Modenzeitungen 
follten ſich noch zur rechten Zeit entichliehen, die falſche, ſinnloſe 

Bildung mit der richtigen, finnvollen zu vertaufcen. 

1) Diefes »pafien« ijt ein ganz volfstümliches Lehnwort und 
fann unangefodhten bleiben. Str. 
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Diefer Auffak iſt auszugswelſe in viele Blätter übergegangen 
mit dem Zujag zu »freifühige: »Michtig gebildet iſt's, aber ſchön 

Hingt’s nidyt« Hier möchte ich anfnüpfen. Was ift denn an dem 

Klange ded Wortes freifühig audzufegen? Klingt es unſchön, 

wenn wir vom jchnelfühigen Achill jprechen ober von ber ſilber⸗ 

fühigen Thetis, den bodsfühigen Satyım ober ben leichtfühigen 

Nymphen? Gewiß nicht. Wahrſcheinlich hat alſo der Schreiber 
biefer Bemerfung weniger an den Klang des Wortes als an 
feine Bedeutung gedacht. Das freifliige Mleid wollte ihm offen- 
bar nicht recht in den Sinn. Und ba hat er recht; ummilltürlich 

fräubt fich unfer Spracgefühl dagegen. Ich Habe verichiedene 

Proben gemacht bei Männern und Frauen, bei jung und alt: 
überall erhob fich jofort lauter Widerſpruch: »So kann man nidt 

fagen, das klingt nidt«e. Der Grund für diefes unmwilltürliche 

Widerftreben liegt darin, daß jic die zahlreichen Zufammen: 
fegungen mit =fühig immer auf Wejen oder Dinge beziehen, 
die Füße Haben oder haben können. Die Endung sig drüdt ja 
bei Eigenihaftswörtern, die von Dauptwörtern abgeleitet jind, 

meiſt ein »baben« aus. Langfühig ift einer, der lange Füße hat, 
zartfühig, wer zarte Fliße hat; und fo it es bei barfühig, breits 

füßig, bafenfühig, Heinfühig, plattfühig, pferbefühig, ftelzfühig, 

windfühig ufw. Much bei Üübertragener Redeweiſe gilt dad. Der 
fünffüsige Jambus hat eben aud fünf yühe, wie der dreifüßige 

Tiſch drei Füße oder Beine hat, Aber hat ein Kleid Fühe? Wir 

reden von bem Fuße eines Stuhls, eines Bettes, eines Bergs, einer 

Säule, aber niemals von dem Fuße eines Kleides. Der allgemeine 

Widerjpruch gegen das freifükige Kleid ift vollftändig berechtigt; 
mit diejer Neubildung haben die Grenzboten fein Glüd gehabt. 

Verdient denn nun aber dad Wort fuhfrei fein Todesurteil? 

Sit es wirklich jalich gebildet? Die Grenzboten behaupten, daß es 
ſich in feine der verjchiedenen Klaſſen von Zufammenfegungen mit 

frei einreigen laſſe. Sie führen drei Arten an: frei von etwas 

(fehlerfrei), frei wie etwas (vogelfrei) und frei wegen etwas 

(bigefrei). Aber es gibt noch andere Beziehungen, die damit 

auegedrückt werben. Schußfrei, flichjrei bedeutet frei vor Schuß 

und Stich, mietfrei ift frei zum Mieten, jcheinfrei ift frei zum 

Schein, zeitfrei bezeichnet eine Freiheit in bezug auf die Zeit, 
wahlfrei ift frei für die Wahl. Die dichterifch gebrauchten Wörter 

waldfrei und weltfrei bedeuten frei im Wald, in der Welt lebend; 

willenäfrei iſt frei im Willen, reichöfrei iſt frei im Reich als 

Reichsangehöriger, poftfrei ‚bezeichnet frei gegenüber den Ans 

fprüchen der Boft. Aber befonders zu beachten find die Aus— 

drüde foftfrei und gaftirei. Softfrei, jept wenig gebräuchlich, 

wurde im 16. und 17. Jahrhundert häufig angewendet und zwar 

in doppeltem Sinne als frei von Sloften, unentgeltlich, alſo frei— 

gemadt, aber aud als freigebig, die Koſten frei gewährend, 

allo freimahend. ES hatte demnach jowohl paijive als allive 

Bedeutung. Auch gaftirei hat aktiven Sinn. Es bedeutet nicht 
frei von Gäjten, wie Logau es nur fcherzhaft einmal deutet: 

Parcus (der Anider) hat jonjt feine Tugend, aber gajtsfrei 
will er jein, 

Läßt, damit er dies erlange, feinen in jein Haus hinein. 

Gaſtfrel ift einer, der feinen Gaſt unentgeltlidy bei ſich aufnimmt, 

frei macht von Noten, ihn frei hält; es heißt alfo auch frei 

machend. Diele aktive Bedeutung von frei finden wir ebenfo in 

andern Zufammenjegungen. Was ift eine Freimarke? Nicht 

eine freie, unbezahlte Marke, jondern eine freimadende; ein 

Freibrief ift eine Urkunde, die jemand frei macht gegen Ber: 

folgungen; eine Freifarte, ein freibillett ſchafft uns freien 

Eintritt; ein Freibof im Sinne von Aiyl oder eine Freiitätte, 

eine Freiftatt iſt nicht felbft frei, fondern macht frei. 
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In diefem Sinne ift aud) unjer jo hart befehbetes juhjrei 

zu verjtehen. Es bebeutet nicht befreit vom Fuße, jondern den 

Fuß befreiend, Ihn freilafiend. Wie der GBaftireie feine Gäſte 
frei madıt von Bezahlung, jo fit fußfrei das Kleid, das den Fuß 

frei macht ober frei läht. Daß hier ein Mittelmort zu ergänzen 

ift (machend, lafjend, habend), lann uns nicht befremden. Dan 

jagt ja ganz gewöhulich: er geht ben Stab in der Hand (näm— 
lich Haltend), den Hut auf den Kopf (tragend), den Degen 

an der Seite, »den Doldy im Gewander, das Meßbuch in 

der Hand, den Brautfranz inf Haar, den Schleier vor dem 
Sefichte, den Tod im Herzen. Dit fteht ein Mittelmort babei, 

zu dem man ein »babend« ergänzen muß: den Blid gejentt, 
die Augen niedergeihlagen, ein Tud um dem Kopf ges 
mwunden. Und der Graf zur Erde fich neiget bin, das Haupt 

mit Demut entblößet (Schiller), Im Felde fchleich! ich ſtill und 

wild, gejpannt mein Feuerrohr (Goethe). Auch Eigenicaits: 

wörter werden in der Weije mit einem 4. (fall verbunden, daß 

man das Mittelwort »habend« binzugudenten hat: Boll die Bruft 

von fühen Liedern, naht er ſchon dem rohen Ziel, d. h. bie 

Bruft voll habend; voll ben Beutel, leer den Kopf, trat id 

meine Reife an; den Kopf von Sorgen müde, ging neulich ich 

aufs Land; ledige Mojje, den Sattel leer, irren verwaift auf 

der Baljtatt umber (vgl. Friedr. Blag, Neuhochd. Gramm. IL? 655f.). 

An ſolchen Verbindungen hat nod niemand Anftoh genommen; 

fie find gut deutſch. Ebenſogut kann man aber natürlich auch 

jagen: bie Frauen gehen bei jhmupigem Wetter gen den Fuß 

frei, den Schirm in der Hand. Fußfrei ift alſo eine Zufammens 

rüdung aus den Worten: den Fuß frei — mämlich habenb, 

machend oder lafjend. Übrigens gibt es noch ein anderes mit 
frei zufammengefeßtes Eigenſchaftswort, das in demjelben Sinne 

von Kleidern gebraucht wird, nämlich jchrittfrei. In einer 
Nachfchrift jügen die Grenzboten nod Hinzu, dab das verfemte 
fuhfreie leid bereits Schule mache: in München gebe es jchon 

auch han dfreie Wettermäntel. Was von fuhfrei gejagt fit, gilt 
aud von handfrei. Gegen bieje Bildung ift ebenfowenig etwas 

einzuwenden. Im Gegentell, ein Wettermantel, der die Hände 

frei läßt, lann weit bejjer handfrei genannt werden als freihändig.‘) 

Fußfrei fit fein ganz neues Wort; allerdings findet es fich bis 

jet noch in feinem Wörterbuch aufgezeichnet. Aber nach zuver— 
läffigen Mitteilungen ift es feit mindeftens 30 Jahren fchon im 

Gebrauch.“ Sicherlich hat es fich überrafchend jchnell eingebürgert, 

ja, wie gejagt, «8 hat ſchon Schule gemadıt. Ganz natürlich: 

denn es iſt regelrecht gebildet und namentlich leicht verſtändlich. 

Das iſt die Hauptforderung, die wir an jede Neubildung zu 

jtellen haben. »Reue Wörter — fagt Voß in einem Briefe an 

Campe — müſſen ſich jelbit wie alte Belannte, die man nur 
lange nicht gejehen, einführen« Bei fjußfrei iſt dies der Fall, 

und darum wird «8 fiegreih das Feld behaupten; das mil; 

geborene freifühig dagegen wird niemals auf bie Füße fommen: 

denn ein leid bat nun einmal feine Füße. 

Dresden. Hermann Dunger. 

1) Nachträglich werde id von Herm Prof. Dr. Radyel darauf 
aufmerffam gemacht, daß auch rüdenfrei ebenjo gebilder ijt 
wie ſußfrei. Es bedeutet nicht jrei vom Rüden, jondern den 
Rüden frei babend oder machend. »Man fipt in Wırtichaften 
gern rüdenjrei, man fuct einen rüdenfreien Platz zu bes 
tommen«. Gewiß wird niemand dafür freirüdig jagen wollen. 

2) In der mir freundlichit zugeſandten Alluftrierten Frauen— 
zeitung vom 13. Januar 1879 findet ſich bereits ÿ⸗j»Fußfreies 
Eojtüm mit à panter gebauſchter Tunica«. 



329 

» Rittefritt« und Verwandtes. 

Karl Bruns hat im Jahrgange 1901, Sp. 204 f. das felt- 
jam erjcheinende »rittefritte (da® ging rüttefritt — Schlag auf 

Schlag, bei einer Schlägerei) zum Gegenſtande einer Anfrage ges 
macht. Darauf find zahlreiche Einfendungen erfolgt, die Bruns bes 
reits in jeinen Vollewörtern der Provinz Sachſen (Torgau 1901), 

©. 20 kurz verwertet hat. Sein Wunſch, dad Wort eingehender 
beiprocen zu ſehen, jei hiermit erfüllt, zumal diefee Ausdruck 
und Verwandtes des Bemerkenswerten genug bieten. 

Es unterliegt feinem Zweifel, daß »rittefritt«e aus »Mitt auf 

{uf} Ritt« entitellt if. Denn »Ritte fommt in elgentümlich ab- 

geblaftem Sinne in verichiedenen vollsmäßigen Nebensarten vor. 

Wir wollen diefe zunüchſt folgen lafjen mit Angabe der Bedeutung 

und, ſoweit es die Unvollitändigkeit bes vorliegenden Stoffes!) 
zuläht, des Berbreitungägebietes. 

1. a) in einem Ritt — in einem Dale, in (mit) einem 

Zuge, ununterbrochen, wird von Sanders und Heyne gebucht. 
Im bejonderen wird es bezeugt für Grimma und in der Faſſung 

»in einem Ritte wege — ohne abzujegen (z. B. ſechs Mah Bier 

trinfen) für Nordhaufen (Hertel, Thüringifcher Sprachichag). Auf 

Thüringen weiſt auc) die Verwendung in Otto Ludwigs Erzählung 

» Zwiichen Himmel und Erde« (Leipzig, Grunow 1895, ©. 212): 

ihn jollte es nicht wundern, jchliefe Nettenmair nach der gehabten 

Anjtrengung drei Tage und drei Nächte ‚in einem Mitt‘ hinter 

einander forte; bier deuten die vom Schriftfteller hinzugefügten 

Anführungspäthen auf das Vollsmäßlge des Ausdrucks hin. 

Endlich für das MNiederdeutiche bezeugt ihn Danneils Wörterbuch 
der altmärkifch: plattdeutichen Mundart (»in em Nitt wege). 

b) auf einen Ritt — auf einmal, auf einen Schlag, Streich, 

Hieb, wird von Heyne und dem Grimmſchen Wörterhuce ver: 

zeichnet. Es wird angegeben für Kurheſſen, Darmftadt, Würzburg, 

Thüringen, Schlefien, Siebenbürgen. »Auff einem Ritt« findet 
ſich nach dem Grimmſchen Wörterbuche ſchon in Nollenhagens 

Froſchmeufeler 1505. 

2. auf den erjten Ritt — auf ben erjten Anlauf, Anſturm, 

Hieb (ohne genauere Angabe). Dazu Stellen wir die Wendung, 
die Ariichbier für die Provinz Preußen angibt: »e8 foftete drei 

Ritt, bis ich's zu jtande gebracht « — es loſtete dreimaligen Verſuch, 
dreimalige Anjtrengung. 

3. a) alle Ritt — allemal, jedesmal, alle Augenblide, iſt 

im ganzen obers und mittelbeutichen Gebiete verbreitet. Ober- 

deutich wird es bezeugt für die Schweiz, Schwaben, Bayern, 

Kärnten. Auerbady wendet es an im Schapfäftlein des Gevatterd: 

manns S. 399: »bier hör’ ich's all’ Mitte. jyerner wird es ans 

gegeben für Frantffurt am Main, den Weiterwald, Kurheſſen 

(hier in der Einzahlform: »allen Ritt«), Thüringen (in der 

Mehrzahl und Einzahl), Würzburg, Henneberg, das Vogtland 
balle Niet e Lut allaa« — jedeömal nur ein Lot), Als in ber 

fränfifchen Mundart ganz allgemein gebräuchlich wird »alle Ried« 

bezeichnet von Notar Dr. Gartellieri in &t. Joachimsthal im 

böhmischen Erzgebirge; diefe Angabe bezieht ſich wohl auf das 

Nordböhmiiche. Endlich bucht Schambachs Göttingijch- Gruben: 
hagenſches Idiotikon »allerit«e — alle Augenblide. Der ültejte 

mir befannte Beleg iſt »all Ritt« bei Fiſchart (nach dem Grimmſchen 

Rörterbude). 
b) jeden Ritt — jedesmal, jeden Augenbild, in Thüringen. 

4. den Nitt, ſelben Ritt — damals, in Langenjalza 
(Hertel). 

1) Außer den erwähnten ichriftlihen Zufendungen find audı 
die Wörterbücher, beſonders die mundartliden, zu Nate gezogen. 
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5. a) Ritt auf Ritt = Schlag auf Schlag, Hieb auf Hieb, 

z. B. von einem Geichäftsmanne, der viele Verlufte ſchnell nach— 
einander erlitten hat: »e3 ging bei ihm Mitt auf Mitt«, ober: 

»Mitt auf Nitt famen die Leute heran, im Nu war alle& volle, 

So wird es angegeben für die Gegend von Liebenwerda, ald 
fehr Häufig für das platte Land bei Grimma (»rittufritt«) umd 

für Weihenborm bei Freiberg in Sachſen, endlich in niederdeuticher 

Form »Ritt up Ritte für die Gegend von Stendal. 

b) Ritt vor Nitt mit derjeiben Bedeutung, in der Gegend 

von Liebenwerda, jehr häufig in Deſſau (»rittferritt«) und in dem 

nieberdeutichen Yeplingen in der Altmark (»Ritt vor Ritt Im 

Braunſchweigiſchen jagt man beim Mähen, die Wachtel rufe den 

Mähern zu: »Ritt vor Ritt«, d. h. fie follen beim Mähen in 

der Meihe bleiben. Hier iſt alfo die Nedensart (mit eimas ab» 

weichender Bedeutung) in der befannten vollstümlichen Weile dem 

BVogelrufe untergelegt. 
ec) Ritt üm Mitt in gleicher Bedeutung, bei Stendal. 
Allen bier verzeichneten Wendungen ift gemeinjam eine abs 

geſchwächte Bedeutung des Wortes »Nitte, die wir im allgemeinen 
mit der von »Mal« vergleihen fünnen. In ungleich ſtarlem 

Grade aber jchimmert die urlprünglihe Bedeutung durd die 

verichiedenen Redensarten bindurd. 

⸗»In einem Ritt« (und ebenjo »auf einen Ritt«) fühlen 

wir noch als eine lebendige Übertragung. Legt ein Neiter eine 
Strede »in einem Nitt« zurüd, fo unterbricht er den Mitt nicht 

durch Füttern des Pferdes.“) Daraus ergibt fich dann die Bes 

deutung des umunterbrochenen Tuns oder Geſchehens überhaupt. 

Dieſe Übertragung auf andere Handlungen, wie Trinten, Schlafen 
(j. die Beiſpiele oben), iſt ſehr begreiflich bei der Worliebe des 

Volkes für bildliche Wendungen und bei der großen Bedeutung, 
die früher das Meiten für den Berlehr hatte.) Ganz ähnlich 

wird »in einem Zuge, auf einen Schlag« und deral. angewandt, 
auch wo an Fiehen und Schlagen nicht zu denfen iſt. 

Läßt fi die Wendung »in einem Ritt« ohne weiteres auf 

den Begriff des Neitens ſchlechthin zurücdführen, fo müflen wir 

uns zur Erklärung des Ausbrudes »auf den erjten Nitt« daran 

erinnern, daß »reiten« und »Nitt« früher bejonder® aud) von 

dem Gegeneinanderreiten in ben ritterlichen Zweilämpfen, den 

Turnieren, gebraudyt wurde, wie noch jpäter vom Spiele des 

Ningel= oder Ringreitensd, das ſich ald Bauernbeluftiigung lands 

ſchaſtlich bis heute erhalten bat. Daber auch die von Schmeller 

in feinem Baneriichen Wörterbuche angeführte Nebensart » einen 

Nitt machen mit eineme — ſich mit ihm in Wettlampf ein- 

lafien. Demgemäß wurden bie einzelnen Anläufe, die Teil 
fämpje »Rıtte« genannt (wie » Gange beim Fechten); ) Beilptele: 

»beim dritten Nitte (Wieland); » wer den eriten Ritt gewinnt, 
wird zuleßt ein Bettellind« (Spridhwort); » Gabriotto den Orwyn 

mit folder Macht traffe, daß er jn (= ihn) des erfien Ritts zu Boden 

gerannt hettee (Buch der Liebe vom Jahre 1587). Bejonders 
dieje legte, dem Grimmſchen Wörterbuche entnommene Stelle fit 

geeignet, die Entſtehung des übertragenen Ausdruds aufzuflären. 

Wie man den Gegner auf den erjten Nitt zu Boden rennen 

fann, jo fann man auch Schwierigleiten anderer Art auf ben 

1) gl. die Wendung »in einem Futter«, z. B.: »ich habe 
das Pferd neun Stunden In einem Futter geritten« (in Yorks 
Leben von Droyfen 1,78). 

2) Dan denfe an die zahlreichen Verwendungen des Wortes 
»reiten« und feiner Verwandten in Üübertragenem Sinne. 

3) Vgl. auch: »die Kirmes wird in drei Reiten abgehalten« 
(altenburgiich bei Hertel). Kinderipiele in Yeipzig beſtehen aus mehres 
ven »Rittene (R. Hildebrand, Beiträge 3. deutfch. Unterr. S. 226). 
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erjten Ritt bewältigen, wie auf den erjten Hieb oder Schlag. 

Ebenfo erlärt ſich »drei Nitt«; bier jehen wir fchon, wie fich 
aus der Bedeutung bed einzelnen Anlaufes der Begriff >» Mal« 

berausbildet. In noch höherem Grade ijt dies der Fall in den 

Wendungen »alle Ritte und »jeden Ritt«. Eine ganz ähns 
lihe Entwidlung legt vor in den Wendungen »den Mitt, 

felben Ritte; denn biefe find — das (jenes) Mal und felbes 

Mal (»felbmal«e wird von Hertel aus Salzungen angeführt). 

Nur kann man hier au an eine andere Bedeutungsabihattung 

denfen, die »Mitte in der älteren Sprache hatte: Kriegszug, 

räuberifcher Einfall. 

So wird von verjhiedenen Ausgangspunften, d. h. verſchiedenen 
Anwendungen des Wortes »Ritte, die indes nicht jireng geichleden 
werben können, dasſelbe Ziel erreicht, eine Verblafiung bes in 

» Mitte enthaltenen finnlichen Begriffes zu der Bedeutung » Mal«. 
Daß Hauptwörter mit urſprünglichem ſtofflichem Inhalte fo ges 
braucht und in&befondere zur Bildung von Wiederholungszahlen 
oder Zahladverbten (»einmal« ujm.) verwandt werden, iſt ein 

fehr häufiger Vorgang, der zumal aus den germaniihen Spradyen 

vielfach belegt werden fann.') Hierzu eignen fih vor allem 
Wörter, die eine zeitlich deutlich abgrenzbare Handlung, 3. B. 

einen Schlag oder eine Bewegung, ausdrüden, Schon das 
Goethiſche: »er leert' ihm jeden Schmaus« (König in Thule) 

zeigt uns ben Weg folder Bedeutungsentwidlung. Zwar gilt 
bier der urfprüngliche finnliche Begriffsgehalt noch in vollem Um— 

fange; indefjen können wir deutlich fühlen, wie hier die Möglichkeit 

einer Bedeutungsverallgemeinerung (== jedesmal) vorhanden ift. 

Was aber bei diejen und ähnlichen Wörtern nicht eingetreten 

fit, Hat ſich bei zahlreichen anderen wirklich vollzogen. Dahin 

gehören z. B. im Mütel- und Oberdeutihen »Schlag« (thil- 
ringiſch »allen Schlage — jedesmal), »Streid«e (bayeriih »auf 

drei Streih« — in drei Malen, »alle Streidi« — jedesmal), 
im Riederdeutihen ⸗Klaps« (»alle Klaps« — alle Augenblide); 

ähnlich das oberdeutſche Runge — einmalige Handlung des 
Ringens (ſchweizeriſch »ein Rung« — einmal); ſodann Ausdrüde, 

die eine Wendung bezeicdinen, wie »Kehre« (fchweizeriich »in zwei 
Kehren« — in zwei Malen), mittelgohdeutih werbe (driwerbe 

— dreimal) (vergl. italienifch volta); endlich die einer fortfchreitenden 

Bewegung, und dieſe gehen uns bier am meliten an. Schon 
das Gotiſche bildet die Wiederholung&zahlen mit sinths (eigentlich 

— Gang, Weg), z. B. fimf sintham — fünfmal. Das Däntiche 

und das Schwediſche verwenden fo gang, das Isländiſche und 

Srtefiihe reisa (ris). Diefe beiden Wörter haben audı in beutichen 

Mundarten die Bedeutung von » Mal«, 3. B. ſchweizeriſch »eines 

Ganges« = auf einmal, »die Reis« — diesmal, niederdeutich 

»id gung reid« — id ging (ein)mal. Die ältere Sprache ge 
braudt auch >»Fahrte in gleichem Sinne, 5. ®. ein fart = ein- 

mal, allefart — allemal; noch Storm ſpricht in einer feiner Novellen 

(Im Brauerhauje S. 85) von einem, der »mit einer Fahrt hereins 

gejtürzt fam« (— mit einem Wale, plöglich); vergl. auch munds 

artlich (ſchweizerijch) sanderfahrt« —= ein andermal. Ein bayeriſches 

alle Rante (— alle Augenblide) geht aus von »Rant« = 
Lauf, Bewegung (zu »rennen«), Endlich reiht fih bier noch 
weide an, das in mittelhochdeuticher Zeit auch den Sinn von 

> Fahrt, Ausfahrt, Neife« hatte, jo drieweide — dreimal, eine 

Gebrauchsweiſe, von der fich noch ein unverftandener Net in 

»anderweit« erhalten bat (mittelhocdhdeutih anderweide = ein 

andermal, zum zweiten Male). Erwägen wir nun, dab »Fahrt« 

1) Siehe befonders Grimms Deutſche Grammatik (neuer Ab— 
drud) 3, 222 fi. 
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und vor allem »Meife« früher beſonders von Kriegszügen ge 
braucht wurden, fo leuchtet die große Ähnlichteit in der Bedeu: 
tungsentwidlung diejer Wörter und unfere® »Nitt« ein. Ähnlich 
wird aud) »Stehre« in diefer Bedeutung von Hildebrand im Grimm⸗ 
ſchen Wörterbuche auf Wettlauf und Sampfipiel zurüdgeführt, 

und ebenjo verhält es ſich wohl mit »&ang «. 

Aus der ftarf abgefhwächten Bedeutung von »Ritt« erklärt 
fih nun endlich Jauch die Verbindung »Ritt auf (vor, um) 

Ritte, Ob audı hier von einer befonderen Bedeutung des Wortes 

» Ritt« auszugehen ift, ettva von den Turnieren oder jüngeren 

Reitipielen wie Ringelrennen, oder ob diefe Wendungen bereits 

auf der abgeblaßten Bedeutung fuhen, kann fraglid; erjcheinen; 

das erjtere ift aber wahricheinliher. Denn es läßt ſich jehr wohl 

denfen, daß von dem aufeinanderfolgenden einzelnen Anläufen 

gejagt wurde: »e3 ging Nitt auf Nitt« (etwa wie beim rechten 
»&ang auf Gange), und daß diefe Anwendung dann eine allge: 
meinere Bedeutung gewann, ganz wie »Schlag auf (um) Schlage; 

ähnlich auch »Hieb auf Hiebe, » Zug auf (um) Zuge. Einer 

der geehrten Einiender erinnert an die Stafettenreiter, die einen 

weiten Weg auf Wechfelpferden möglichit raſch zurüdlegen mußten, 

alio auch »Ritt auf Ritt« vorwärts ftrebten. Auch diefer Urfprung 

ift jehr wohl möglid). 

Daß aus »Mitt auf (uf) Ritt« »rittefritte werden, mit 

anderen Worten, dab der Selbjtlaut der Mittelfilbe geſchwächt 
und das | zur folgenden Eilbe gezogen werben fonnte, ift bei 

der jormelhaften Eritarrung dieles Ausdrudes leicht zu begreifen. 

Insbeſondere das Hinüberziehen des Endlauted hat gemau ent: 

iprechende Gegenftüde. Für »um und um« heißt es in der Um— 
gangeipradhe und den Mundarten »um un dum«, Reuter jchreibt 
»üm un dümm«. Ebenſo wird gejagt »über un düber«, nd. 

sower un bomer«, »utensdut« (= aus und aut). Alſo 

bat auch »rittesfritte nichts Muffallendes — voransgejept, daß 

das Wort wirklich jo wiederzugeben und nicht vielmehr ein ges 
meinte »tittsefsritte von dem Hörer nur ungenau erfaht 

worben ijt. 

Ob aud das jchlefifche »Mied«') — Reihe, Gruppe, von 

Bäumen, Furchen ufw., 3. B. im der Verbindung »ein Ried 

nad dem anderen«, und »riedweije« (S jtellenweife, bier 
und ba) zu »Ritt« gehören, wage ich nicht zu entjcheiden. Un— 

möglich iſt es meines Erachtens nicht; e8 wäre dann nur eine 

nod) weitergehende Bebeutungsentwidiung anzunehmen. Für »rieds 

weife« wenigjtend wird dieſe Erflärung durch das von Schmeller 

verzeichnete »rantweide (— wechſelsweiſe, zumeilen) nahegelegt; 

» rittweiſe würde fich zu »alle Ritt« genau fo verhalten wie 
»rantweiß« zu »alle Nante (j. ob.), nur daß ſich in »rittwelie« 

aus ber zeitlichen Bedeutung (zuweilen) die örtliche (bier und da) 

entwidelt hätte, Anderſeits wäre ein Zuſammenhang denkbar 

mit dem zu »reuten, roden« gehörigen »Nied« — durch Reuten 
von Holz oder Buſchwerk gereinigter Pla und Anfieblung darauf 

(Schmeller), Strich von Weinbergen (diterr.), Weide (thüring.). 
Das Stridyweije in der Urbarmahung des Bodens böte dann 
einen Weg zur Erklärung der Bedeutung »Neiher Vielleicht 

kann hier ein Nenner der Ichlefiichen Mundart Sichereres beibringen. 

Braunſchweig. Karl Scheffler. 

1) Dieſe Schreibung würde der Gleichſetzung mite-Ritt« nicht 
im Wege ſtehen. Die Länge des Selbſtlautes iſt mittelbeutic. 
Auch Hertel ſchreibt die thüringiichen Formen: Rid und Red (der 
Alut bezeichnet bei ihm die Länge). 
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Sremdſprachliche Bezeihnungen auf deutſchen UÜhren. 

Die vorige Nummer der Zeitſchrift brachte die erfreuliche Mit- 
teilung, daß auf dem 32. Bundestage deutſcher Barbler⸗, Friſeur— 

und Perüdenmader-Innungen in Nusfiht genommen worden 

ijt, den Fremdwortzopf in diefen Gewerben nah Möglichkeit zu 
ftugen. Bei den Uhrmachern ift man leider noch nicht jo weit, 
wie das Verhalten ihres 11. Verbandstages zeigt. Nach einem 
Berichte der Deutfchen Uhrmaderzeitung hatte nämlich der Geraer 

Berein beantragt, „durch den Verbandsvorſtand bei den Herren 
Fabrifanten vorftellig zu werben, auf Uhren aller Art, u.a. 
Tafhenuhren, Wedern uſw. und deren Umhlüllungen die Bezeich- 

nungen in fremden Spraden durch deutſche zu erjegen.“ Der 

Antrag fand, wie der Bericht jagt, fein befonderes Intereſſe bei 

der Berfammlung, um jo mehr ald ein Teilnehmer aus Breslau 

berichtete, dah die Polen beiſpielsweiſe durchaus feine deutjchen 

Bezeichnungen haben wollen. Der Antrag wurde ſchließlich mit 
allen gegen zwei Stimmen abgelehnt. — Dieſes Vorkommnis 
redet Bände über ben troftlofen Mangel an nationalem Ehr- 

gefühl, an dem wir Deutichen kranken. Die deutichen Uhren— 

fabrifanten handeln ja nicht jhön, wenn fie mit ihren Erzeug— 

niffen unter falicher Flagge ſegeln.) Die Haupiſchuld tragen 
aber doch die Abnehmer, die ſich eine jo geringihäßige Behand— 
fung nicht gefallen lafjen und jede Uhr mit fremdländiſchen Be— 

zeichnungen zurückweiſen follten.?) Da die Handvoll Polen mit 

diefem Berfahren einen ſolchen Erfolg hat, daß bie Taufende von 

deutichen Uhrmachern ſich jchreden lafjen, fo würde die an Zahl 

fo weit überwiegende beutiche Kundſchaſt ihren Willen wohl nod 
leichter durchlepen. Aber freilich, jo weit ift der Durchfchnittss 

deutjche noch nicht: er jchäpt fich jelber niedriger ein, als der 

Pole. So erflärt fih denn au, warum das Deutichtum im 

Oſten jo wenig ortichritte macht. Den deutſchen Uhrmachern 

möchten wir aber doch die nochmalige wohlwollende Erwägung 
der Angelegenheit ans Herz legen. Die Gleihgültigleit, die aus 

dem erwähnten Beſchluſſe Spricht, erwedt den Anſchein, als ob 

die Herren ſich mehr ald Händler und nicht ala Fachleute fühlten. 

Iſt dem wirklich jo, geht bei ihnen das faufmännijdhe Denfen 

über das technifche, dann dürfen fie fich nicht wundern, wenn 

aud) der Käufer nicht mehr zwifchen Fachmann und Händler 
unterjcheidet, fondern fi) dahin wendet, wo er — wenn auch 

vielleicht nur ſcheinbar — am billigften fauft, nämlid an das 

Warenhaus. 8. 

1) Das geht jo weit, daß nicht nur die Bezeichnungen 
auf den Uhren vielfach in franzöfiiber oder engliiher Sprache ge= 
eben werden, jondern daß mande fyabrifen auch fich jelbjt aus— 
ändiihe Namen beilegen. So gibt es z.B. in Baden eine 
Union Clock Company m. b. H. „Company mit beidnänfter 
Haftung”, das grenzt wirllich ans Poligeiwidrige! Ob jo etwas 
wohl in England oder frankreich möglid wäre? 

2) Wir raten unferen Leſern, hiernach zu verfahren. Es 
gibt ſchon Bezugäquellen für Uhren mit deuiſcher Aufſchrift, und 
a wohl nur ein WVerfertiger von Ruf und Gelbitvertrauen die 
Einführung einer jochen Neuerung wagt, jo dürfte die deutſche 
Aufichrift auch einen gewiſſen Anhalt für die Güte der Ware 
bieten, Eine uns vorliegende, bewährte Uhr trägt z. B. das 
Zeichen: F. Senfried, lIhrenfabrifant in Nürnberg. Sie hat nur 
noch auf der Nücderjtellicheibe die frangöfiichen Wörter Avance und 
Retard. Hiervon icheinen die Verfertiger am ſchwerſten losfommen 
zu fünnen, obgleich diefe Bezeihnung für den Fachmann felbit- 
verftändlich überflüffig, für den deuiſchen Käufer aber mindeſtens 
unzwetmähig it. Cine ältere Uhr trägt auf dem Staubodedel 
bie Bezeichnung „Remontoir, Ancre ligue droite, 15 Rubis“, 
Die Imfchrift iſt größtenteils entbehrlich Denn daß die Uhr 
einen Bügelaufjug hat, kann ſelbſt ein Blinder fühlen; was ber 
geradlinige Anter bedeutet, dürfte unter taufend Säufern faum 
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Rleine Mitteilungen. 

Zur Einführung der neuen Rechtſchreibung liegen zwei bes 
merfen&werte amtliche Kundgebungen vor. 

1. Das Großherzoglich Heſſiſche Minifterium (Ab— 

teilung für Sculangelegenheiten) hat an die ſämtlichen unter- 

jtellten Grofh. Direktionen, die reis-Schullommifjionen und bie 
Ruratorien der höheren Bürgerfchulen folgenden Erlaß gerichtet: 

·Im Anſchluß an die Belanntmachung des Grofherzogl. 

Staatsminiſteriums vom 31. Dezember 1902 und an unier 
Amtsblatt vom 30. Dezember 1902 beftiimmen wir weiter, 

dab im Schulunterricht fortan nur noch diejenigen Doppel- 
ichreibungen angewandt werben dürfen, die in das neu ers 

ſchienene ‚Amtliche Wörterverzeichnis für die Deutjche 

Nehtihreibung zum Gebrauch der preufifchen Kanz— 

leien. Gemäß dem Beſchluſſe des Königlidhen Staats» 

minifterium® vom 11.$uni 1903. (Berlin, Weidmann- 

ſche Buchhandlung, 1903, Preis 10 Pig.) aufgenommen 
worden find. 

Auch die dort als an ſich nicht unzuläſſig bezeichneten, in 
Klammern beigefügten Doppelidreibungen find im Schul- 

unterricht zu vermeiden. 

Im Hinblid darauf, daß ſich die meiſten Abweichungen 

dieſes Verzeichnifies von dem feither mahgebenden auf fremd» 

wörter beziehen, unterlafjen wir librigens nicht, in Erinnerung 

zu bringen, dab dem Gebrauch entbehrlicher Fremb- 
wörter in ber Schule bei jeder gebotenen Gelegen— 
beit nahdrüdlic entgegenzuwirken ift.« 

2. Der preufifche Minifter der öffentlichen Arbeiten hat bie 

fönigl. Eifenbahndireftionen durch Erlah vom 12. September d. J. 

darauf aufmerfjam gemadht, daß das vom Geh. Oberbaurat 

D. Sarrazin in zweiter Auflage bearbeitete Wörterbuch für 
eine deutſche Einheitsjhreibung (Berlin, Verlag von 
W. Ernſt u. Sohn. Preis 80 Pf.), geeignet ericheine, ald Ergänzung 
des neuen »Amtlihen Wörterverzeichniifes« zu dienen. 

— In der Kleinen Mitteilung der Oltobernummer, der Bun- 
desrat als Spradjreiniger, ift bereitS darauf hingewiejen worden, 
daß ber Bundesrat deö Deutjchen Reiches neuerdings beitrebt ift, 

feine Verordnungen jprachrein zu erlaffen. Aber er hat bereits 

in ben jeit dem 1. Oftober 1000 gültigen Wusführungsbeftims 

mungen zu den Branntweinjteuergefegen mehrfach fremde Auss 

drücte und Bezeichnungen durch deutjche Worte erfept. Wir finden 
hier Sauermatihbehälter für Maifchrefervoir, Brennereirolle für 

Vrennerelinventarium, Meßuhr für Mefapparat, Abfindung für 

Firation, Vorbuch für Vorregifter, Begleitiheinnehmer jür Be— 

gleiticheinertrahent, Keſſelwagen für Baffinwagen, Branntweins 

fogerordnung für Branntweinniederlageregulativ ufw. Jedoch 
enthalten diefe Borfchrijten noch eine große Menge fremder Aus— 

drüde (wie Bruttogewicht, Neltogewicht, Prozent, Fabrikate, Sons 

ventionalftraie, Temperatur, Chemikalien, Zentefimalwage, Mas 

terial, Dejtillationsverfahren ufww.), die in den kürzlich erlafjenen 

neuen Ausführungsvoridriiten zum Zuderjterergejege zum 

größten Zeil glüdlid vermieden find. Böllner. 

— Die Univerfität Giehen hat auf Grund eines Senats- 
beichlufies ihre latelniſche Matrikel durd eine deutiche Ur— 

kunde erjeßt. D. Bh. 

einer wiljen, während der Fachmann mit einem Blide fiebt, ob 
die Uhr einen ſoichen hat; und die „Id Rubis* jind meift feine 
Aubine, fo daf die Benennung „Steine* wahrheitsgemäßer fein 
würbe. 

2* 
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— linter den Gegenſtänden, die der im vergangenen Monat 
zu Berlin abgehaltenen fünften ordentlihen Generalſynode 

zur Verhandlung vorlagen, befand fich ein Antrag der weitpreußl- 

hen Provinzialfynode betr. Amtsbezeihnungen und Ansdrüde 
in der Kirchtuſprache. Dieje Synode hatte beſchloſſen, zuftändigen 
Drted dahin zu wirken, daß an Stelle von Amtsbezeihnungen 

und Ausdrüden in der Kirchenſprache, die dem Volle fremd und 

unverftändlic find, entjprechende vollstümlice Bezeichnungen eins 
geführt werden. Es waren vorgejdhlagen: für Kreisſynode Kreis— 

firhentag, für Provinzialitmode Landestirchentag, für Bes 

neralfynode Hauptlirhentag, für Parodie Kirchſpiel, für 

Diözefe Kirheniprengel, für Superintendent Bropft oder 

Delan, für eneraljuperintendent Bifchof, für Konſiſtorium 

Landeskirchenrat. — Der Berichterftatter Syn. Prof. Kahle 

(Danzig) hielt allerdings die Generalſynode nicht für die zuftän- 

dige Stelle zur Entſcheidung diefer Frage, er lenkte aber die 
Nufmerfjamkeit darauf und beantragte, dieſen Beſchluß der weit: 

preußijchen Provinzialiynode in wohlwollende Envägung zu ziehen. 

Unter Streichung ded Wortes »wohlwollend« nahm die General: 

ſynode diefen Antrag an. 

— Bom Machtbereich der deutichen Epradie. Der Rumä- 
niſche Llond meldet am 1. Oltober d. J., daß an ber Handels- 

ſchule in Bukarejt der Unterricht in der deutichen Sprache (nach 

Berlig) eingeführt worden iſt. Den Unterricht erteilt Herr Adolf 

Scheidmann, und die Lehrer der fremden Sprachen werden vers 

pilichtet, dem beutfchen Unterricht beizuwohnen. 

— Die Frankfurter Kleine Preſſe (Nr. 245 v. 18, Oft. 1903) 

veröffentlicht löblichermweife die Beſchwerde eines Zeitungsiciers 

über die Fremdwörterei. Ex bezieht fich zumächjt auf einen bes 
ſtimmten Aufſatz des Blattes und verallgemeinert dann feinen 
Borwurf. Er jagt u. a.: 

»Der Gebrauch der Fremdwörter nimmt in den bdeutichen 
Zeitungen dermahen überhand, dah auf jedes zehnte Wort 
ein jrembwörtijher Broden kommt, und mit der Zeit wird 
der nur elementar gebildete Zeitungsleſer in die Kalamnäte ver- 
Sept, fi ein Fremdwörterbuch anzujchaffen, oder einen ‚Kurſus 
für Fremdwörter mitzumaden. 

Der erwähnte Artikel weift allein an 30 Fremdwörter auf, und 
dadurch fit da® jo jchön abgefahte Thema für manchen lateinlojen 
Lejer unverftändlic. . . . Nicht will ich aber haben, daf fie 
mid) vielleicht einen ‚Chauviniiten * nennen, weil ich jo fehr für 
die deutiche Sprache eintrete; ich für meine Berjon komme ja mit 
meinem unentbehrlichen Fremdwörterbuch von anno 1838 jehr qut 
herum, aber bie Kleine Brefie‘, die ein Volksblatt ift, bat 
unter ihren Taufenden von Lejern auch Solche, die Volksſchulen 
beſucht haben, in denen belannilich Tein „Latein* gelehrt wird. 
Diefe Zeitungsleſer verſchlucken meiſtenteils foldhe fremde Bröd: 
den, oder fie verbredhen fich den Schädel, wie das fremde Wort 
heißen fünnte. 

Es wäre deshalb ſehr gut, wenn Sie ald Volkszeitung 
die erite wären, welche die Fremdwörter abicafit, oder hinter 
jedes Fremdwort gleich das deutiche Wort hinzufügen wollten. 
UAndernfalld würden Sie dem zeitungslejenden Publikum einen 
großen Dienit erweilen, wenn Sie demjelben als Weihnachts— 
geihent ein Fremdwörterbüchlein überlafien wollten. 

Hochachtend Henry Haines.« 
Das Blatt bemerkt dazu; »&anz ausroiten können wir die 

Fremdwörter nicht. Zum Uberfegen fehlt oft die Zeit. Wber 
wir nehmen die obige Kopjwajchung — ad notam.« 

Gelegentlich betenern gute Freunde des Spracvereins, daß 
die Fremdmwörternot in Wirklichkeit hinter ums liege und heutzu- 

tage nur nod) in den heißen Köpfen überjpannter Leute ſpule. 
Der gute Frankfurter, der ſorglich den Verdacht vermeiden will, 
»jo ſehr für die deutiche Sprache einzutreten«, iſt gerade wegen 

biefer völligen Unbefangenheit wieder einmal ein um fo befferer 

Zeuge für das Gegenteil. Schon vorm Jahre ift an diejer Stelle 
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der Zeitichrift (1902 Nr. 10 Sp. 288 f.) auf ähnliche Zeugniffe 

hingewiejen worden. 

— Wie nene Fremdwörter entitehen, das zu beobaditen Hat 
man vielfach Gelegenheit bei Durchlicht der eleftrotechniichen Fach⸗ 

ſchriften. Ein Gelehrter Dr. B. W. benußt zu feinen Berfuchen 
eine von der Hamburger Gummiwarenfabrit gelieferte »chwarze, 

fehr zähe und Hebrige Mafjee und fagt: »Ihrer pechartigen 
Eigenſchaften wegen will ich biefelbe mit Picein (von pix, Pech) 
bezeichnen, wenngleich nach ber Berfiherung der Fabrik fein Pech 

darin enthalten ift.« An die Sprachreiniger ftellt man die höchiten 

Anjprüde. Wenn fie ein deutſches Wort an die Stelle eines 
fremden jeßen wollen, jo jind immer gleid) eine Menge Leute 

mit dem Ginmwurfe bei der Hand, die deutſche Vezeichnung drücke 

das Weſen der Sache nicht genau genug aus. Ein Ding das 

gegen mit einem Fremdwort bezeihnen, von dem man von voms 
berein welß, daß es eigentlih unrichtig gemählt ijt, das iſt ers 

laubt. Jeder plappert es gedankenlos nad. Der Stamm bes 

Wortes jcheint dabei — mie viele Beipiele Ichren — neben: 

fächlich zu fein; wenn es nur auf in, an, on oder il, al, ol oder 

noch ſchöner auf eine Verbindung zweier folder Silben endigt. 

Einem Scuhwarenbändler fann man es allenfall® nachſehen, 

wenn er feinen Namen dur die Schuhſchmiere Stillerol vers 

herrlicht; auch einem Verfertiger von Schönheitfmitteln wird man 

es nicht weiter verargen, dab er den Damen, deren Hautfarbe 

zu wünſchen übrig läßt, ftatt der ſonſt gebräudlichen Weizentleie 

fein unfehlbares Waſchmittel Kleiolin anpreift, uw. Gin Mann 
der Wiſſenſchaft aber follte ſich am derartigen Modetorheiten nicht 

beteiligen. 3. 

— Die Vornehmheit des Fremdwortes. In dem Romane 
der W. Heimburg »Im Waſſerwinlel«, Gartenlaube 1900 (Nr. 9) 

S. 139 Sp. b fommt das Dienſtmädchen herein und ſagt: »Nu 
iſt fie draußen, und Rielchen, ihr Nähmädchen, auch mit einem 

groben Papplaften.e Darauf antwortet dad Fräulein, die 

Herrin: »Laf fie nur eintreten, Dore, und nimm den Karton 

abe... Bald nachher S. 142b erzählt die Verſaſſerin felbft 

und nimmt damit in dieſer Spradenfrage natürlich die Partei 

der höheren Geſellſchaftsſchicht: »Endlich ift man draußen im Flur, 

wo Dore mit dem ungeheuren Karton jteht« ... . E. L. 

Spredlaat. 

Die Kate im Sad Taufen. 
Zur Erklärung diefer Nedensart wurde in Lyons Zeitichrift 

für den deutichen Unterricht V, 150 auf ſchwarze Kapen hingewieſen, 
die beionders wertvoll find; der Kürſchner ift dumm, wenn er 
den Sad, in dem fie ihm gebracht wird, nicht öffnet, fondern die 
Kate unbeichen fauft. M. Heyne führt in feinem Deutihen Wörter 
buche Il, 301 aus Simrods Spridwörten an: man musz keine 
katz im sack kaufen mit dem Zuſatz: veritanden itatt eines Hajen. 
Dies iſt nicht veritändlich ohne Kenntnis der 55. Erzählung des 
Vollsbuchs von Til Eulenjpiegel (Abdrud der Ausgabe vom 
Jahre 1515. Hallea.d.&., Mar Niemeyer, 1884) &. 87: »Die 
LY histori sagt wie Ulenspiegel zü Lypzigk den kürfsneren 
ein lebendige katz negt in ein halfen fel in eim sack, für einen 
lebendigen halfen verkoufft.e Hier baben wir aljo die von E. F. 
Müller, Der Medienburger Vollsmund in Frig Reuters Schriften, 
Leipzig, Mar Heſſes Verlag (1902) ©. 56, vermißte Nedensart: 
»eine Hape im Sade verfaufene Einen älteren Beleg für die 
Medensart fenne ich nicht, und auch ich halte es für nicht un— 
wahricheinlich, daß fie auf diefem Schwante des beliebten Volle— 
buches beruht. Nach dem Grimmihen Wörterbuch V, 285 jagt 
man aud frz. acheter chat en poche. Undere Wendungen in 
Friſchbiers Preußiſchen Sprihwörtern und volf&tümlichen Nedene- 
arten, wie »das Ferkel, die Sau, die Kuh (!) im Sad laufen«, 
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find deutlich jpäteren Uriprungs. Cine neuere Bearbeitung des | 
Eulenſpiegels ſchließt dieje Erzählung mit der Mahnung: | 

»Ein Huger Wann kauft feine Katze im Sad.« 

Dachhaſe. 
Wie alt iſt die Bezeichnung » Dachhaje« für Hape? Hängt fie 

mit der oben erwähnten Geſchichte aus dem Eulenipiegel zufammen? | 
Wer gibt Belege für die Bezeichnung des Dachdeckers als Dachhaſe? 

Fluſchen. 
Wohl allgemein bekannt iſt die norbd. Redensart: »Die Arbeit 

fluſcht ihme, d. b. fie geht ibm raſch von der Hand. Meuters 
Schwanf: »Woran Einer einen pommerihen Bauer fennen fannı«, | 
Läufchen um Rimels 2. Tel Nr. 22 fchlieht: 
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»De pommerih Bur, dei is tau fen'n, 
Benn heit Gewehr fött bi dat En'n, 
Wenn hei den Kolben flufchen leit, 
Un wenn hei dide Armwten frett.« 

Wilibald Alerid im Roland von Berlin 1. Kapitel jagt von der 
märfijchen Landwehr in den Schlachten bei Dennewig und Groß— 
beeren: »Die Kolbe that in der märkifhen Fauſt das Ihre; fie 
flujchte nieder, da man nicht ſchießen konnte, des Negens balb, 
auf die Köpfe der einde.«e Die Bearbeiter der Vollsausgabe 
von Reuters Werken, Bd. 2, ©. 55, erflären flujhen durd 
»ſchwingen, fich raich bewegen«, eine Bedeutung, die willkürlich 
aus diefer Stelle abgeleitet zu fein jcheint. Danneil in feinem 
Wörterbuch der altmärfiichs plattdeutihn Mundart &. 55 leitet 
fhüſch'n ab von dem Subjtantiv Flüjch, Flauſch von Haaren, 
Wolle, Werd und dergleichen loderen Dingen, wenn fie ein | 
»stonglomerat« (etwa durch »emijcdh« oder »Gemengſel · zu ver⸗ 
bdeutichen) bilden. Fluͤſch'n iſt nach ihm gleichſam eine Menge 
Einzelheiten zu einem Fluſch verbinden. Man könnte auch an 
flüjen = Wolle pflüden (Brem.sniederf. Wb. I, 430) denfen. | 
»Den Kolben fluſchen lajien« wäre dann jo viel wie »ihn fo auf 
die Häupter der (Feinde niederfallen lafjen, daf die Haare herum: 
fliegen« Jedenſalls bedarf das Wort nod weiterer Erklärung, 
die ihm vielleicht aus dem großen Leſerlreiſe diefer Zeitjchrift 
zuteil wird. Cine andere Form von nd. flüſchen ſcheint das 
rheiniſche flutichen, das von Kehrein, Vollsſprache im Herzog⸗ 
tum Nafiau, Weilburg 1862, ©. 143 als Nebenform zu flat» 
ſchen, fchlagen erlärt wird. Flutſchen, flatſchen — reikenden Forte 
gang haben bei Hertel, Thür. Sprachſchatz. Dazu ſcheint auch bate- 
riſch die Flaſch'n — Maulſchelle, Ohrfeige zu gehören, wovon das 
Zeitwort flaſchen, flaſchnen abgeleitet wird. Siehe Schmellers | 
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Frommann, Bayer. Wörterb. I, 797. ch füge noch eine Stelle 
aus John Brindmans » Bagel Gripe bei, wo es im »Bojteljone« 
von den Dänen heißt: 

»lin von dei Grotmül blöht bei, 
Dei adıter Flensborg Ihri'in; 
Dei fid für Wallen (Walfiiche) hollen 
Un jünd dodh man Grashäkt, 
Un, wenn dat fluſcht, fi achter 
Er groten Bräuder jtädt.« 

Auch Hier wird flujhen vom Kampfe gebraucht. 

NortHeim. N. Sprenger. 

Sur Schärfung des Sprachgefühls. 
218) »Wir Bühnenangehöti- 218) Wir Bühnenangehöris 

gen jtehen meiſt zwiichen zwei gem fiehen meiſt zwiichen den 

Alternativen, ob wir an beiden Möglichkeiten, daß wir 

Erfolg und Eitelleit und ges entweder uns eitel am Erfolg | 

nügen und berauſchen fajjen, berauſchen, oder daß fittliches | 

oder ob ethiſches Wollen Wollen unjer Können durdh= | 

unjer Können durchdringt —« dringt. Oder befier: Bir... 

(Ausipruch einer jungen Schau- ſiehen vor der Wahl, uns ent- 

jpielerin in dem Buche einer weder mit ber Befriedigung 

befannten Schriftitellerin.) unjrer Eitelkeit durch den Rauſch 

des Erfolgs zu begnügen oder | 
unsre ſtunſt von fittlichen Grund⸗ 

fügen durddringen zu lafien | 

(Erbe). 
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Falſcher Gebrauch eines Fremdwortet. Alternative be 

zeichnet die Wahl oder Entſcheidung zwiſchen zwei Dingen, 

das Entweder — Der, Zwiewahl, Zwangswahl; alfo lann 

man bier nicht von zwei Alternativen ſprechen. Man läht 

fih nicht »an Eitelkeit gemügen«, jondern an Befriedi— 
gung der Eitelfeit. An Erfolgen beraufcht man fi; aber 

man wird beraufcht ober läßt jich berauſchen durd Erfolge. 

219) Als zehnjähriger 

Dorjjunge gehörte die Auf— 

zucht der Naben zu meiner 

fpeziellen Hauspflicht.« 

219, As zehnjähriger Dorfs 

junge Hatte ich im Elternhaufe 
die beiondere Pilicht, die Aufs 

zucht ber Katzen zu überwachen. 

' (Mus der Deutich. Jägerzeitung 

‚ mitget. von Oberförjter Löſch zu 
Stromberg im Hunsrikd). 

»Der zehnjährige Dorkjunges jchwebt in der Luft; worauf 

ſoll er fich beziehen? Ähmliche Veijpiele: » Etwas jpät zur 
Bahn fommend, öffnete der Schaffner eine Tür, und ich 

fah.... einen Seranfen liegen« (Tony Schumader). »Obgleich 

erſt feit zehn Jahren verheiratet, belief fih die Zahl 

feiner lebenden Kinder auf 67« (M. v. Brandt). »Als ftreb- 

famer Soldat, wohlwollender Vorgeſetzter und guter 

Kamerad wird das Andenfen an den alten Kommandeur 

unvergejien bleiben« (Nachruf eines Negimentstommandeurs). 

»Bei feinem milden, gütigen Charatter fiets für das Wohl 

feiner Untergebenen beforgt und bedadt, war es eine 

Freude, unter feiner Leitung zu arbeitene (Nachruf der 
Beamten und Arbeiter einer Dresdner Fabril). 

220) »Wie bat ſich der 220) Wie hat man den Unter⸗ 

Unterricht im Franzöſiſchen auf 

dem Gymnaſium zu gejtalten, 

um denfelben nupbringend 

zu machen, ohne ben willen: 
ſchaftlichen Charalter des 

Unterrichtes zu gefährden?« 

(Titel eines Vortrags, ber in 
einer Ortögruppe des deutichen 

Gymmafialvereins 1902 gehals 

ten worden ijt.) 

richt im Franzöſiſchen auf dem 

Gymnaſium zu geftalten, um 

ihn ohne Gefährdung der Wil: 

ſenſchaftlichleit nupbringend zu 

maden? oder: Wie bat fic der 

Unterricht ... zu geftalten, um 

. mupbiingend zu werden? 

Wer foll den Unterricht nupbringend machen? Dod wohl 

der Lehrer. Wenn der Unterricht jelbft dies bejorgen ſoll, jo 

müßte es heißen: »um jich nupbringend zu machen, ohne 

feinen wiffenichaftlichen Charakter zu gefährden.« 

221) »HerrSturm... begrüßte 

die an raid) durch über Fäſſer 

gelegteBalfen improvijierten 
Tiſchen gruppierte vielfäpfige 

Schar mit einer launigen An— 

jprache.« (Mus den Mitteilungen 

des D. ©. Alpenvereins mitget. 
von Ptof. Dr. Wollmann in 

Krems a.d. Donau.) 

221) Raid wurde eine Aıt 

von Tiſchen hergeftelt, indem 

man Balfen über Fäſſer legte; 

und als ſich die vieltöpfige Schar 

daran niedergelafjen hatte, be» 

grüfte fie Herr Sturm mit 

einer launigen Anjpradıe. 

»Ein köſtlicher Sag, deſſen melodifches Klappen einem fo 

recht inne wird, wenn man ihn laut lieſt- (Wollmann). 

Geprüft von den Herren Behaghel, Brenner, Erbe, Gartner, 
Gombert, inbe, Khull, Lohmeyer, Lyon, Matthias, Pietſch, 
Saalfeld, Scheffler, Wappenhans, Wiülfing. 

Bemerkungen über bie vorftehenden Säge, Beiträge u. a. bittet 
man einzujenden an Profefior Dr. Dunger in Dresden-W., 
Scmorritrahe 3. 
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Bücherſchau. 
Etymologiſches Wörterbuch der deutſchen Seemanns— 

ſprache. Von Guſtav Gödel. Kiel und Leipzig, Verlag von 

Lipſius u. Fiſcher. 1902. 520 S. Preis ungeb. 7, geb. 8.4. 
Den Anſtoß zur Entftehung diefes Buches hat die von unferm 

Berein im Jahre 1899 geitellte Preisaufgabe gegeben. Dieje 
verlangte (Zticr. 1899, Ep. 239) eine mögltft vollitändige Samm⸗ 
lung und wiſſenſchafiliche Bearbeitung ded Wortihages der deut⸗ 
ihen Seemannsſprache. Der Begrifi jedes Wortes follte mit 
einer auch dem Laien veritändlihen Deutlihteit dargelegt, Her— 
funft und Ableitung der Wörter, jo weit möglid), ermittelt und 
bie Geichichte der einzelnen Wörter verfolgt werden. Die Dar- 
ſtellungsweiſe jollte vollstümlich und gemeinverjtändlich fein. 
Fünf Bearbeitungen gingen ein; der von Guſtav Gödel wurbe 
eine Ehrengabe von der Höbe des ausgejegten Preiſes zuerkannt, 
nicht der Preis als folder, bejonders weil die Arbeit, 5 wie fie 
vorlag, bei allen ihren Vorzligen, noch nicht als drudreif, ſon— 
dern 3. B. binfichtlich der Genauigkeit der Belege, und nad) der 
ſprachwiſſenſchaftlichen Seite hin der nachbeſſernden Hand be— 
dürftig erichten. Wie weit der Herr Berfafler dem Fingerzeig 
des Preisrichterurteils (Ztichr. 1901, Ep. 241) gefolgt iſt, ers 
fahren wir nicht — denn das Buch entbehrt jeglichen Vorworts. 
ch meine nun feineswegs, daß ein Norwort in jedem falle 

unentbehrlich wäre, im Gegenteil. Worreden geraten oft zu lang, 
und ⸗ieils diejerhalb teils außerdem· werden viele Borworte über: 
haupt nicht geleien. Aber der Berfafier eines Wörterbudhes, und 
noch dazu eines Wörterbuches der deutjhen Seemannsfprade 
(morin er dod) nicht viele Vorgänger hat) hätte, wenn nicht von 
der Veranlafjung zu jeinem Werte, von dejien allmählicher Ent: 
ftehung, von der Sammlung des Stoffes, dod) mindeitens von den 
Duellen, von Urt und Umfang ihrer Benupung zu feinen Qefern 
reden jollen, Dieje werden fich mit Recht ſchlecht behandelt finden, 
wenn fie: »Bremer [fo] Wörterbuch« (S. 192 u. oft), »ſchon Hilian« 
(193); Kilianus (47), die »Durchläuchtigften Sechelde« (186. 191); 
Did und Sretichmer (91. 334), Vermutung Breufings (186); val. 
Göſch (185); bei Aulin (266), der Thentonifta (47), Weigand (266), 
Ragenaar (341), Doornlaat (341); Sartorius⸗ Lappenberg, Hanſa, 
1 272 (415), NRöding 1794 ufw. lejen müſſen, ohne daß ihnen 
irgendwo deutlich gejagt wäre, was für Bücher an diefen und 
anderen Stellen gemeint find. Iſt dem, der fich von Faches 
wegen mit deuticher Sprache befaht, das meifte belannt, fo wird 
es dagegen dem Seemann unbefannt jein; von denen, die weber 
Germaniiten noch Seeleute find, ganz zu ſchweigen. Mod in 
andrer Hinficht wird der Leſer oft die heliende Hand des Ver— 
faſſers vermiſſen. Das ganze Buch ift auf eine Art Unterhaltungts 
ton geftimmt — das möchte einen Vorzug bedeuten, doch wird 
dieſer auch wieder durch zablreihe und oft umfangreiche fremds 
iprachliche franzöſiſche, emgliiche, niederländiiche) Anührungen 
unterbroden, die jelbit den Stennern dieier Sprachen immerhin 
einige Mühe bereiten dürften, einmal des fremdartigen (jeemännis 
chen) Inhalts wegen, dann aber auch darım, weil oft ältere 
Sprade und Rechtſchreibung in ifmen zu Tage tritt. Die vielen 
Anführungen in » «, bei denen die Herlunft gar nicht angegeben 
it, werden wohl öfter die Fachleute der einen und der andern 
Seite ratlo8 machen. 

Der Herr Berfafjer iſt nit Seemann von Beruf, jteht aber 
als Marineoberpjarrer dein heutigen deutſchen Seeweſen nahe 
enug, um die notwendigen Begrifiserflärungen aus lebendiger 
nſchauung icöpfen zu fünnen. Wie weit es ihm gelungen, 

immer das Nichtige zu treffen, entzieht ſich meiner Beurteilung; 
aber das will mir — als wäre ihm nicht immer gegen— 
wärtig geblieben, daß die gegebenen Begriffserllärungen doch auch 
ober Eur ganz bejonders Landratten verftändlich jein und ihnen 
(jo weit das ohne bildlihe Daritellung möglich ift) eine deutliche 
Vorftellung von diejen ihnen jo fremden Dingen vermitteln jollen. 
Nehmen wir z. B. das wichtige Seemannswort (mie es Gödel 
felbjt nennt) Kiel. Eo bekannt gerade diefes Wort wohl auch 
den meiſten Deutfchen ift, jo tit ihmen doch der durch Kiel bes 

Zeitfhrift des Allgemeinen Deutſchen Spradvereind XVIII. Jahrgaug 1903 Nr. 11 

zeichnete Begriff nicht immer Mar genug. Der Berk. fagt: »alt- 
und mbd. kil, Federliel und Sciffäfiel, an den ſich die Spanten 
als Rippen anjegen, wie die einzelnen Rippen an den Feberfiel.« 
Da fragt man zunächſt: was find Spanten? und erfährt unter 
diejem Worte; »Die Spanten find oft und zutreifend die Nippen 
des Schiffes genannt worden, die am Stiel wie an einem Nüdgrat 
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feitfigen.«e Erſt bie Worte Nüdgrat und Rippen laſſen das Richtige 
erkennen, das Bilb vom Federkiel ift nicht zutreffend, denn an 
defien Schaft fipen nicht in Zwiſchenräumen einzelne feite Rippen, 
fondern bihtgebrängt bie weichen Strahlen (Friederben). Das 
bei bietet da Grimmſche Wib. (das überhaupt nicht genügend zu 
Rate gezogen wurde) eine Begrifiserlärung, die an greifbarer 
Deutlicykeit nichts zu wünſchen übrig läht: »Der fiel ijt der 
Grundbalten am Seeiciffe in die Länge, auf welchem der ganze 
Bau ruht (Bremifches Wıb.), gleihjam des Schiffes Rüdgrat, 
in das die ‚Rippen‘ eingelafien find; ift der fiel beichädigt, fo 
bat das Schiff ‚den Rüden gebrodyen‘«. 

Auch darüber will ich nicht urteilen, wie weit ber Gegenſtand 
erſchöpft ift, d. b. ob die neueren (und älteren) Wörter der Ser 
mannsiprache annähernd vollfiändig verzeichnet find. Dies bes 
dürfte einer eingehenden Nahprüfung, zu der e8 mir durchaus 
an Muße fehlt. Als ich gelegentlich einer Erörterung über den 
urjprünglicen Sinn der bei Quther begegnenden Medendart »das 
Wafier geht über die Hörbe« nad) dem in Rödings »Witb. der 
Marinee (um 1793) und €. Bobrius »Nautiichem Wtb.« (1850) 
verzeichneten Ausdruck ⸗Korven« (»die gehümmten Zeile vom 
Bauchjtüde der Rippen oder Spanten Meinerer Fabrzeuge, auf 
welden das Bodengarnier aufliegt«) ſuchte, fand ich ihm nicht, 
ebenjowenig »Bodengarmnier« oder das einfache »Gamier«. ch 
bin weit entfernt daraus einen Schluß ziehen zu wollen, fann 
aber die Vermutung nidyt unterdrüden, daß die heute nicht mehr 
oder nicht mehr allgemeiner üblidyen Seemannsworte wohl etwas 
zu kurz gelommen find. 

Die Bearbeitung der Seemannsiprache (wie bie jeder Standes = 
und Fachſprache) erfordert eigentlich zwei Männer zu gemein- 
famem Tun, einen Seemann und einen Germaniſten. Ein Dann 
wird eine jolbe Aufgabe nur dann befriedigend löfen fünnen, 
wenn er jich für die Seite der Arbeit, die von jeinem Felde ab» 
liegt, jachtundiger Beratung verfihert. Möglich ift ja auch, fich 
auf das Aufammentragen der Wörter aus den verjchiedenen Quellen, 
ihre Berzeihnung und Bıqriffsbeftimmung zu befchränfen und alles, 
was darüber hinausgeht, namentlich das Eiymologifieren beifeite 
zu laſſen. Wenn der Berfafjer dann in feinem Fache gut zu Haufe 
it, jo wird er eine Arbeit zuftande bringen, die auch dem Epradı- 
forfher nur hoch willtonmen jein fann. Leider hat jich Göbel 
nicht jo beichränft, er bat vielmehr fein Wert » Erymologiiches 
Wıb.« genannt, und die etymologtichen Erörterungen nehmen einen 
breiten Naum ein. Raturgemäß — denn der Herr Berfajler ift 
nidt Germanift — jtcht die Güte des Inhalts zur Ausdehnung 
meift nicht in dem richtigen Verhältnis. Er hält jich auch dem 
gewöhnlichen Fehler des Dilettanten nicht genügend fern: diejer 
will gern alle Nätjel löjen, er —— daher die Schwierig⸗ 
leiten, die einer Auffafjung entgegenſtehen, oder ſchiebt fie leichten 
Herzens beijeite. Um nur einen Beleg dafür zu geben, jei 
wiederum auf Kiel und auf das über die Etymologie diefes 
Wortes Geſagte verwieſen. 

Wäre nun auch in dieſer Beziehung weniger mehr geweſen, 
ſo verdient doch die Liebe zum Gegenſtande und der achtenswerte 
Fleiß, den der Herr Verſaſſer auf ſein Wert verwendet hat, die 
vollſte Anerlennung. And zweifellos iſt an manchen Mängeln 
der Gegenstand mit ſeinen beiden voneinander abgekehrten Seiten 
Schuld. Much jo wie es num fit, wird das Buch feine Leer 
und Benuter finden und wird durch das Stoffliche feines In— 
halts auc dem beutichen Sprachgelehrten dienen fönnen. ch 
jtehe daher nicht an, es allen zu empfehlen, die ſich im meiſt 
angenehmer und unterhaltender Weife über Wörter der deutichen 
Seemannsfpradhe unterrichten wollen. 

Berlin. Raul Pietſch. 

Kof. Lammerg, Die dbeutihe Rechtſchreibung für das 

deutſche Bolt. Wachen, C. Urlichs, 1903. 0,75 .M. 

Ein ausführliches Negelbudh für die Einübung der neuen 
Redytichreibung, das gewiß in der Schule vortreffliche Dienfte tun 
wird. Mit großer Mübe find eine Unzahl von Gruppen gleicher 
Schreibungen zufammtengeftellt und womöglich durch Kegeln vers 
bunden, die mechaniſch dem Wortmaterial abgezwungen jind. 
Schwierigkeiten, die in ungenauer Ausſprache begründet find (zus 
nächſt für Machen ausgewählt) werben beionders eingeübt. Auch 
Erwachſene follen das Buch als Führer benußen, aber jie müjjen 
viel Zeit haben — und ein gutes Gedächtnis, um all den Anhalt 
der Regeln, Grundjäße, Lehren zu bewältigen. Für den Eritijchen 
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Beurteiler der deutihen Nechtichreibung ift aber dieſes Lehrbuch 
geradezu ein vernichtendes Zeugnis für die Unvolltommenheit bes 
ganzen Syſtems und für die Unverbejjerlichkeit der Einzelheiten. 

O. Brenner. 

Salomons Wörterbud der deutihen Pflanzens 

namen, alle Sattungen und faft alle Arten Deutichlands, Deutichs 

Öfterreich® und der Schweiz, fowie alle Nuß- und Zierpflangens 
Gattungen der Gärten umfajjend, mit Beifügung ber botanifchen 
Namen. 2. Auflage, zur Grundlage einer einheitlichen Pflanzen⸗ 

benennung umgearbeitet von Andreas Voß. Stuttgart, Ber: 
lag von Eugen Ulmer, 1903. 16°. VIIu. 251 Seiten. 2,50 .#. 

Die erfte Auflage diefes Buches iſt im gleichen Verlage bereits 
vor 22 Jahren (1831) erſchienen. Die jet vorliegende zweite, 
nad Inhalt und Zwed auf dem Titel zur Genüge gefennzeichnet, 
hat die Anordnung des auf zwei Namenverzeihniffe verteilten 
Stofjed beibehalten, im einzelnen aber eine jo bedeutende lims 
wandlung erfahren, daß jie fait als eine ganz neue Arbeit ans 
gie werden kann. Das erjte Verzeichnis, den Hauptteil des 
anzen bildend (224 Seiten), enthält die nach der Buchſtaben- 

folge geordneten deutfchen Namen, nad) meiner Schäpung min= 
deitens 14000, für den wirflid zu bewundernden Fleiß des Ver: 
fafjer® ein rühmliches an ge Für jede Gattung findet fich bier 
ein deutiher Name, jowohl bei den im Gebiet einheimiichen Ge— 
wächſen al& bei den aus dem Auslande ſſammenden. Dahinter 
folgen dann die zugehörigen Arten, ebenfall® jede mit ihrem be= 
fonderen Namen, der auc dann nicht fehlt, wenn bie Gattung 
nur mit einer einzigen Art auftritt, der Artbeiname aljo meines 
Erachtens völlig überflüſſig if. Die Bollstümlichteit der Bes 
nennung wird dadurch ficherlich nicht gefördert, dagegen der von 
vielen immer noch aufrecht erhaltenen Forderung, nur ſyſtematiſche 
Namen im Sinne Linnes zu verwenden, volitändig genügt. Die 
lateinischen Namen jtehen natürlich überall dabei. Durch den 
Drud find die Hauptnamen, d. b. die, welche nach Anſicht des 
Berfaffers in Zukunft ausſchließlich gebraucht werden follen, von 
den fernerhin nicht mehr zu verwendenden Nebennamen (Synos 
nijmen) deutlich unterfchieden. Außerdem ift durch befondere Zeichen 
auf das PVaterland (Deutjches Reich, Deutſch⸗ Dfterreich oder 
5 Ausland), bei den Zierpflanzen auch auf die Behand- 
Img (Warmbaus, Kalthaus, Freiland) hingewiefen, bei den 
lateinijhen Namen ferner die richtige Betonung angegeben. Das 
zweite Verzeichnis bringt auf 27 Seiten die lateiniidhen Namen 
der Gattungen mit ihren Nebennamen, zuſammen nad Angabe 
bed Berfafjerd (in der Vorrede) mehr ala 4000. Auch bier ift 
verfhiedener Drud angewandt. Auedrücklich möchte ich noch bes 
merken, daß den Sporenpflanzen die ihnen gebührende Berüd— 
fihtigung gleichfalls zu teil geworden ift. 

Der löblihe Zwech des BVerfaffers, durch Feſiſtellung eines 
ganz beftimmten deutichen Namens für eine jede der aufgenoms 
menen Bilanzen eine Grundlage zur einheitlichen Benennung zu 
liefern, ijt ohne Zweifel tarfächlich erreicht; es fragt ſich nur, ob 
fi) die vorgeihlagenen Namen Geltung verſchaffen werden. Bei 
vielen wird das ficherlih der Fall fein, zumächit bei den alt= 
befannten und bemährten, fomweit jie Nufnabme gefunden haben, 
ebenfo wohl auch bei manchen andern, die erſt neuerdings in den 
allgemeineren Gebraud übergegangen find. Aber aud) unter den 
bier zuerit auftretenden find mande (Aifenfraut [Orchis], Kerf⸗ 
biume [Ophrys], Blauſtern [Seilla] u. a.), die mir durchaus 
empfehlenswert jcheinen. Daneben jtehen freilich viele andere, 
denen ich feıneöwegs zujtimmen kann. Namen wie Heilfnede 
(Sanicula), SHertulestraut (Heracleum), Ribfel (Ribes), Kreis- 
männden (Cyclanthera), Hurzdahblume (Geissomeria) dürften 
wohl ſchwerlich Anklang finden. Namentlich unter den Bier 

anzen, die ja zum größten Teil eines beutjchen Namens bids 
er entbehrten und alfo viele Neubildungen erforberten, finden 

ſich derartige Seltfamfeiten nicht wenig. Dadurd wird aber ein 
weites Bedenken angeregt. Sollte wirklich das Bedürfnis vor- 
liegen, für fajt alle deuiſſchen Gewächſe ſowie für alle Battun- 
en der Gartenzierpflangen deutſche Namen zu bejigen? Wenn 
5 auch mit dem Berfajjer darin übereinftimme, dak ein Zuviel 
bier eher erträglich ift als ein Zumwenig, da man das Enibehr⸗ 
liche ja mit Leichtigkeit übergehen, das fehlende und Vermißte 
aber nicht ebenjo leicht Hinzufügen kann, jo ſcheint mir dod hier 

Zeitfgrift des Allgemeinen Dentihen Sprahvereind XVII. Jahrgang 1903 Nr. 11 342 

des Guten etwas zuviel getan zu fein.’) Bei den Arten ift natürs 
li eine, meift aber auch recht reihlihe Auswahl getroffen, jo 
ift Rosa mit 24, Dianthus mit 14, Silene mit 18, Salıx mit 
30 Arten vertreten. 

Weshalb jtatt mander lateiniihen Gattungsnamen andere, 
biäher meined Wifjens nicht in Gebrauch gemweiene eingeführt 
oder wenigitens empfoblen find, iſt mir nicht Har. So Thalic- 
trodes (Cimieifuga), Hammarbya (Malaxis), Steinhauera (Se- 
quoia), Baobabus (Adansonia), Toddavaddia (Biophytum) unb 
- andere, ine Berbefjerung vermag ich darin nicht zu er 
ennen. 

Alles in allen genommen kann ich in ber Arbeit des Herm 
Voß nur eine durchaus erfreuliche Leiftung erfennen, die zur 
Förderung der guten Sache einen recht beadhtenswerten Beitrag 
liefert. Für eine angemejjene Auöftattung hat der Verleger 
in rühmlicher Weite geforgt. Die handliche und gefällige äufere 
Form, der überfichtliche und fajt ganz fehlerloje Drud?), verbun- 
den mit der Reichhaltigfeit des Inhalts, machen das Buch für 
alle, die ſich mit den deutichen Pflanzennamen irgendwie befafien, 
zu einem ſehr bequemen und nüplichen Nachſchlagewerl. Daß es 
dem Allgem. Deutſchen Sprachverein gewidmet ift, gibt nur einer 
mwohlverdienten Anerfennung Ausdrud. 

Freiburg im Br. Prof. Dr. Meigen. 

Eduard Burger, Unterricht in der deutſchen Nedt- 
ihreibung. Annebrud 1903, Verein&buchhandlung. 

Der Berfajjer, Brofefior an der Lehrerbildungsanftalt in 
innebrud, bietet in diefer Schrift eine vollftändige, fachmäßige 
Anleitung zum Unterricht in der deutichen Rechſchreibung mit 
Entwürfen von Yehrproben, Er jtehbt auf dem Standpuntt bes 
Deutſchen Sprachvereins: er vermeider nicht nur jelbit alle fyremds 
wörter, jondern gibt auch in einem bejonderen Abſchnitt eine 
Lijte von Verdeutſchungen ber in der Boltzichule vortommenten 
Fremdwörter. Und er betont die Wichtigleit der Mundarten. 
Damit die Schüler eine gute Ausſprache erlangen, die für die 
Erlernung der Rechtfchreibung unerlählich ift, jol der Lehrer von 
der Mundart ausgeben und immer die jchriftdeutiche Ausſprache 
mit der mundartlichen vergleichen. Wie dies zu machen ſei, ver— 
anſchaulicht er durd eine Überfichtätafel, auf der die wichtigiten 
Abweichungen der Tiroler Mundart von der fhriftdeutichen Aus— 
ſprache zufammengeftellt find. Seine Anweifungen über die Art, 
wie der Nectichreibungsunterricht erteilt werden joll, laſſen über: 
all den erfahrenen Schulmann erfennen. Die Regeln find in 
fahlihe Form gebradt. Beſonders zu erwähnen ift die Zus 
fammenstelung der Unterſchiede zwiſchen der alten und der 
neuen Rechtſchreibung, in der die neuen Schreibungen duch 
Rotdrud augenjälig hervorgehoben find. Die ganze W-bert zeugt 
bon peinlicher Sorgfalt und voller Beherrihung des ur 

Aug. Engels, Oberrealihullehrer und Lehrer an der KHaufs 

männtshen Schule zu Bodum, Geſchäftsdeutſch. Hilfſsbuch 

für den Unterricht an kaufmänniſchen Schulen jowie zur Selbſt— 

beiegrung. I. Teil: Rechtſchreibung; aus der Wortbildung; Wort = 

und Saplehre; Übungen; Wörterverzeichnid. Zweite, umge 

arbeitete umd vermehrte Auflage. Eſſen, Bädeker, 1903. IV 

und 1128. Preis geb. 1,50 .4 

Diefe Schrijt legt das Hauptgewicht auf das Können, jie 
bietet deshalb außer den Megeln einen reichen Stoff zu münds 
fihen und jchrifilichen Übungen, der vorzugsmweife auf das faufs 

1) Daß troßdem einige, wenn auch fehr wenige Namen über: 
ſehen worden find, ijt dem Berf. nicht allzuhoch anzuredinen, da 
dergleichen jelbit bei der gröhten Sorgialt vortommen fann, Bon 
deutichen Gattungen babe ich nur Elsholtzia, Moenchia, Montia, 
Turgenia und Jasione vermißt, deren Fehlen wobl fein Unglüd ıft, 
mit Ausnahme der zulept genannten, auf die aber vielleicht die 
auf S. 138 unter Bergnelle angeführte, weiter aber nicht vors 
tommende Jafonsblume zu beziehen iſt. In der erſten Mujlage 
fehlen diefe Gattungen gleichialls. 

2) In dem kurzen Drucieblerverzeihnis muß es ftatt S. 181 
heißen S. 185, ferner auf S. 226 bei Alsophila 67 ftatt 167, 
Auherdem habe ich nur noh auf S. 61 Senecio sarracensis 
ftatt S. saracenicus bemerft. 
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männiiche und fonjtige öffentliche Leben Bezug nimmt. Sinzus 
efommen ift in der 2. Auflage der Abſchnitt über die Medhts 
hreibung nebit einem ausführliden Wörterverzeihnis, 
welches jo eingerichtet it, daß bei verichiedenen zuläſſigen Schreis 
bungen diejenige voraniteht, die nad) dem von Sarrazin aufs 
ejtellten Grundiag!) den Vorzug verdient. Außerdem bietet das 

Berzeicnis bie wichtigften im Geſchäftsleben vorlommenden Fach— 
und Frembausdrüde nebit ihrer Erklärung. Die amtlich vor- 
geichriebenen Berbeutihungen ſowie die der entbehrlichen Fremd 
wörter find durch Fetidruck hervorgehoben. 

Das Werlchen dürfte feinen Zweck erfüllen, namentlich als 
Hilfsbuch in der Hand des Lehrers, Erfreulich tft, dak der Ber- 
fojier mit Enticiedenheit alle Auswüchſe des Stils abmweift, jo 
insbefondere unnötige Umicreibungen (S. 15: »zum Bortrage 
bringen«, 5,55: »wenn ich haben würde«), die Umftellung nad) 
»unde«e (3.56), ſerner ſprachwidrige Fügungen wie: »Der Herr 
Minifter figen dorte (ftatt: fit). 

Nicht zu billigen find die Formen: Kretaer (S. 14, fiatt: 
Kireter), »Zifteme abrollt heute⸗ (S. 67, ftatt: 3. rollt beute 
ab). Ob ift nur mit dem 3., unmelt nur mit dem 2. Fall (oder 
mit »von«) zu verbinden. 

Stolpi.®. N. Heinpe. 

Zeitungsſchau. 
Aufſähe in Zeitungen und Zeitſchriften. 

Der Fremdwörterunfug in ber Schulkunde von 

Th. Franke in Wurzen (Sachſen). Ziſchr. f. d. öſterreich. Volls— 
ichulweien. KILL (1902) 1, 1— 15. 

Ber. hat qut über jeine Sache nachgedacht und manches recht 
Berjtändige felbit gefunden. Wenn er aber aus —— Erfahrung 
darüber zu berichten weiß, daß die Lehramtészöglinge bald ihren 
Stolz dareinjegten, eine recht jtattliche Anzahl von Fremdwörtern 
ihr eigen nennen zu fünnen, ja dab gerade die begabten unter 
ihnen nicht jelten durch Berwendung möglichft jeltener und auf: 
fälliger, mindeitens aber zablreiher Fiemdwörter zu glänzen 
dädhten, jo hoffen wir doch, dab die Erfahrungen neuejter Zeit 
eine bedeutende Befjerung erfennen laſſen. Denn auf feinem Ges 
biete hat unfer Sprachverein einen jo vielfachen Anſchluß ges 
funden als bei der Schule und ihren waderen Vertretern. Das 
beweift Herr Th. Franle felbit durch fein eigenes Vorbild und 
feine gehaltwollen Ausführungen am beiten, in denen er Job. Jägers 
Bert »Wille und Willensftörungen« auf den Fremdgehalt prüft. 

Saaljeld. 

Die Spradie der Arbeiterpreije. Bon Eduard Engel. 

— Landeszeitung von Medlenburg - Strelit vom 24. Auguſt 1903. 

Der Berfafjer behandelt eine außerordentlich wichtige Frage: 
wie Spricht man Im der MArbeiterprejie zu einer nach Millionen 
zäblenden Leferwelt, die ihren ganzen gedrudten Bildungsitoff 
aus ihr jhöpft? Die Antwort lautet leider recht troſtlos. Schwulſt 
und Phraſe, umüberfichtlice, bandwurmartige Süße, und Ber: 
brämung der Sprache mit ffremdmwörtern, ja jogar mit Broden 
aus fremden Sprachen verunzieren, wie an einer Reihe von Proben 
gejelnt wird, die Arbeiterprefje der verſchiedenſten Parteirichtungen. 

ie Läcerlichkeit und Zweckwidrigleit ift um fo größer, je mehr 
man gerade bier die größte Deutlichkeit und Einfachheit zu ers 
warten berechtigt ift, wo es ſich vielfach um die einzige geiftige 
Nahrung des einfahen Mannes handelt, Die Unklarheit des 
Ausdruds und die Gedankenverjchleierung muß mit der Zeit auch 
verwirrend auf die innere Gefinnung wirken. »Man fann nicht 
Tag für Tag hohle Phraſen, Fremdwörtergeflingel, Schwulft und 
Albernheit in fich aufnehmen, ohne Schaden zu leiden an der 
ganzen geiftigen und fittlihen inneren Berfaffung.« 

Verdeutſchungsbücher. Bon Dr. 2. Gurlitt. — Die 

Woche vom 1. Auguft 1903. 

Mit warmen Worten tritt Gurlitt für die Vejtrebungen unires 
Vereins ein und macht vor allem auf die Verdeutichungsbicher 

1) Bal. ©. Sarrazin, Wörterbudh für eine deutiche Ein- 
heitäichreibung. 
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aufmerfiam, die diefer, für die verichlebenen Bebürfnifie der ver 
ſchiedenen Berufstlafen beitimmt, herausgegeben bat. Am eins 
dringlichiten wendet er fich an bie Lehrer, die wieder gut zu 
machen haben, was ihre Amtägenofjen in früheren Jahrhunderten 
durch ihre FFeindjeligkeit gegen die deutiche Spradye geſündigt 
haben, damit die Zunge des deutichen Schulmannes bemeije, daß 
Goeihed Ausipruc auch hier Gültigkeit habe: 

»Die Alten jagen uns von einem Speer, 
Daß er die Wunden, die er ſelbſt geichlagen, 
Durd; freundliche Berührung beilen könnte: 
E3 hat ded Menihen Zunge dieje Kraft.« 

Beitichrift für beutiche Wortforfhung, herausgegeben 

von Fıledr. Kluge. V. Band, 1. u. 2, Seit. 1903. 

Der Vortrag Demoijelle oder Fräulein, den Th. Mat— 
tbias am 2. April d. J. in Zwidau gebalten hat (vgl. Ep. 194 
unfrer Zeitichrift), liegt bier, jedenfalls in wejentlich erweiteiter 
Form, ald Abhandlung vor. Er Mmüpft an eine im Neuen Teut- 
chen Merkur 1794 erichienene Erörterung Wielands an, der den 
Vorſchlag ded Leipziger Buchhändlers Baumgärtner prüfte, »das 
Wort Fräulein bei allen Gelegenheiten, wo biäher das Franzö— 
fiihe Demoijelle im Deutichen gebraucht wurde, an defien Stelle 
zu ſetzen · Zunädijt blidt Mauhias rüdwärts auf die Herrſchaft 
des älteren Brauches. Noch am Ende des 17. Jahrhunderts be- 
ſaßen die Adligen das Vorzugsrecht auf die Bezeichnung Frau, 
die freilich allgemein auc das chelicde Werhälinis angibt, 
während Weib den bürgerlihen Stand bezeichnet. Ledige heißen 
Fräulein, wenn fie aus fürftlichem und adeligem, Nungfer und 
in gehobenerem Tone Jungirau, wenn fie aus bürgerlihem Haufe 
jtammen, und noch Gottſched ſcheint es für möglich gehalten zu 
haben, daß man ohne die fremden Anreden wegläme. Won der 
Mitte des 18. Jahrhunderts an aber tıitt ein Wandel ein. Im 
Klopſtodſchen Kreiſe bürgerten ſich die Bezeichnungen Madame, 
Mademoijelle (Mamjell) und Demoifelle ein, während Fräulein 
den adligen Mäddyen vorbehalten blieb, Jungfer immer mebr auf 
bie niederen, dienenden Kreiſe eingeicränft wurde. Mabemotfelle 
ift die förmlichere und böflichere, Mamſell die gemütlichere Form. 
Den eriten bewußten Foriſchritt, Baumgärtners Ziel entgegen, 

" findet Matthias in den Briefen von Amdt und Görres, freilich 
zunächſt nur in dem Sinne, daß fie die franzöſiſchen Anreden für 
ihre Standesgenofien bewuht meiden, mährend fie Fräulein nur 
von Adligen gebrauchen. Erſt von etwa 1820 an wird (4. B. von 
Jean Paul und Goethe) den Bürgerlichen die deutſche Anrede 
Fräulein zugeitanden, während KRünftlerinnen aller Art, die zu— 
erit die franzöflihen Bezeichnungen angenommen hatten, dauernd 
Madame und Mademoijelle blieben. Das Lehnwort Mamiell 
entwidelte fih aus einer uriprünglich lediglich bequemen und 
weniger förmlichen Form zu der Bedeutung »Haudfranzöfin« und 
»Wiriſchafterin · indem die folhe Damen baltenden Adelskreiſe 
mit dem Zugeſtändnis des eignen Fräuleintitels an diefe dienenden 
Bürgerlichen innerhalb ihres eignen Kreiſes zurüdhielten und 
anderjeits die Dienerihaft niederer Stufen in ehrlicdyer Anerfen- 
nung der höheren jlädtifchen Kenntniſſe und Fertigkeiten, die 
folden BWirtihafterinnen eigen waren, ihnen aud) ben fremden, 
ftädtiichen Titel gab. 

Die jolgende Abhandlung von E, Seidenadel beiprict die 
Gejchichte des Wortes Frauenzimmer im Hinblick auf den Er- 
Härungsverjuh Heidenhains (vgl. unire Zeirichr. 1901 Sp. 116). Man 
hat vier Bedeutungen zu untericheiden: 1. Gemach für die Haushau 
und ihr Geſinde, meitt am fürjtlichen Höfen (15. Jahrh. bis Anfang 
des 17. Jahrh.). 2. Die Geſamtheit der in dieſem Zimmer fich aufs 
haltenden Perſonen, das weiblidye Gefolge der Fürftin (Ende des 
15. Jahrh. bis 18. Jahıh.). 3. Eine Gefamimbeit von weiblichen 
Perſonen überhaupt (Ende des 16. Jahrh. bis ins 19. Jahrb. 
hinein). 4. Eine einzelne Vertreterin des weiblichen Geſchlechts 
(von Opig an). Die zweite Bedeutung leitet fich leicht und vers 
ſtändlich aus der eriten, die dritte aus der zweiten ab. (ine 
Meinungdvericiedenheit beiteht aber bei der Erklärung der vierten 
Bedentung. Während nämlich Heidenhain meint, dak dad Wort 
als Sammelname und Einzelbezeihnung auf verichiedene Grund— 
lagen zurüdgehe und bei der legten Zimmer = »Bau« den Bau 
der rau, ihre Geſtalt, ihr Bild begeichne, ohne diefe jeine An— 
ſicht durch urfundliche Belege ftügen zu lönnen, weiſt Seidenadel 
an ber Hand einer Fülle von Beiſpielen überzeugend nad, daß 
die vierte Bedeutung aus der dritten entjtanden und von Schlefien 
aus allmählich nad) dem übrigen Deutichland gebrungen ift, bis 
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fie im legten Drittel des 17. Jahrh., nicht erjt, wie man bisher 
annahm, in der Mitte des 18. Jahrhunderts Allgemeingut der 
Schriftiprache warb, 

Eifenberg S.:N. Mar Erbe. 

Die Schriftleitung (Berlin NW52, Paulftr. 10) jtellt die 
obigen und früher bier genannten Aufſähe — nit bie 
beiprodenen Büder — gern leihweije zur Berfügung. 

Aus den Sweigvereinen. 

Gablonz a.R. Der Zweigverein hielt am 3. Oftober eine 
Monatsverfamlung ab, in welcher Lehrer Schwan einen fefjelnden 
Vortrag Über »Wanderungen auf der Inſel Nügen« bielt. 
Herr Brandſch machte einen Auflap »Zur Shändung unferer 
Spradee belannt. Zum Schlufie las der Borfigende Herr Mücke 
einige Beijpiele aus der Spradede vor. 

Marienwerder. Die erite Situng des Zweigvereins In diefem 
Winter am 12, d. Mis. war recht zahlreich befucht. Oberlandes⸗ 
gerichtsrat Erler, der Vorſihende, machte zunächſt die erfreuliche 
Mitteilung, doh der lange gehegte Wunſch der öſtlichen Zweig— 
vereine, im Gejamtvorjtande vertreten zu jein, durch feine Wahl 
erfüllt wäre. Bu den ſechs Zweigvereinen Weſtpreußens iſt lürz— 
lid ein fiebenter hinzugelommen in Graudenz mit 50 Weitgliedern. 
Sodann hielt Oberlandedgeridhtsiefretät Scholz einen lehrreichen 
Vortrag über fleifhverdauende Pflanzen unter Borzeigung 
von Beijpielen. 

Brieftaften. 
Herm DO. D. ..., Halberftadt. Das Wort »Eigenbrötler« 

ober »@igenbrödfer« (die Form »Eigenbrödere, die Ste angeben, 
tft uns noch nicht begegnet) iſt uriprünglich ſchwäbiſch und bes 
zeichnet eigentlich einen (ledigen) Mann, der fein eigenes Brot 
hat, eigene BWirtichaft führt (Grimm fagt: qui rem familiarem ipse 
eurat), weiterhin einen, der feine eigenen „Wege geht, vor allem 
mit dem Beifinne der jelbftfüchtigen Eigenwilligteit. Im polis 
tiihen Sinne berührt es fih aljo ganz nabe mit dem Pariikula— 
rijten. So wird es heute in der Tagespreffe viel gebraucht, nebſt 
dem zugebörigen »Eigenbröbdeleie. »Wigenbrätlere, wie 
man auch lejen kann (ihon Auerbach jcreibt »Eigenbrätlerine) 
beruht auf einer Umdeutung. — »Zipp« (in Jörn Uhl) bedeutet 
zimperlich. Gewöhnlicher ift die Yorm »zipp«, die von Scham: 
badı für das Göttingiſch-Grubenhagenſche und von Stürenburg 
für das Dftfriefiiche (im der form >ziepe für das Hannöverſche) 
gebucht wird, Schambadı führt auch die Zuſammenſtellung zip 
un zimperlig an. Dozu»3ippigfeit«, das uns in einer Zeitung 
192 begegnete. Das Wort wird mit »zimperlich« nicht nur 
bedeutungse, jondern auch jtammverwandt fein. — »Briedie« = 
Emmportirche ift nicht nur in der Magdebimger Börde üblich, 
fondern weit in Nordbeutichland verbreitet, auch im Nordthürin— 
iihen des Harzes (briche). Das Oftjriefiiche lennt es in der 
eiterbildung priechel (priekel), das Holſteiniſche hat priegel. 

Vielleicht ift es eine freilich ſtarke Entitellung aus »Borfirche« (= 
Emporkirche) jelbit oder troß lautliher Schwierigkeiten eins mit dem 
ichweizeriihen brüge, brügi — Brettererhöhung, Heuboden ufw., 
aud; Bühne im Schauſpiele. Dies aber ift aufs engite verwandt mit 
»Brüdee, das mundartlich u. a. »eine breite Liegeſtau von 
Breitern am Dfen und an einer Seitenwand der ländlihen Wohns 
ftube« (Schmeller, Bayer. Würterb.), auch einen Bretterfugboden 
(im Hennebergüchen), den Bretterfig mander Handwerler u. ä. bes 
zeichnet umd im 16./17. Jahrhundert auch für die Bühne des 
Theaterd gebraucht wurde. »Erhöhung aus Brettern« ift die 
Grundbedeutung der ganzen Sıppe. — Die Nıdensart der Magde- 
burger Börde: ser tritt in die Lunke ⸗ (von einem, der ein furzes 
Bein hat) findet ihre Erklärung durd; das in Danneils alımär- 
tiſchem Wörterbuche angeführte lunk, das eine Vertiefung, be 
fonders im Weder, bedeutet; dazu auch inlunken: » wer Über friſch 
gegrabenen Acker oder über ein Moor gebt, lunkt in«. Ganz 
entiprediend jagt man im Braunſchweighchen und Göttingiichen: 
»er tritt in die Nuler. Weitere VBerwandticaft jened »Yunte« 
iſt zweifelhaft, Ob irgend ein Zuſammenhang vorliegt mit ben 
ojtfriefiihen Wörtern lunken = hinten, lunke — gende, Ober: 
fchentel? Jedenfalls iſt >» Halunfe« ganz fernzuhalten. Diejes 
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ftammt aus dem Tichechiihen, wo holomek — nadter Bettler ift. 
E83 wurde im 16. Jahrhundert entlehnt, zunächſt in ber Form 
»holunfe«, die ſich biß in das 18. Jahrhundert erhielt, und 
bedeutete auch im Deutihen »nadter Beitlere, woraus fi dann 
die Berwendung ald Ehimpfwort entwidelte. — »Trente« in ber 
Wendung »er gehört zu derjelben Trente = Eorte, Jahrgang 
(jo im Thürinigiihen am Kyffhäuſer) ift, mit geringen Form— 
und Bedeutungsabweidungen, mundartlic weit verbreitet. »Die 
Trante« = Schlag, Art, Größe, Alter fit nordthüringiſch (Harz), 
sder Trante — Schritt, Gang, Gewohnheit berfiich, auch 
ſchweizeriſch, und vor allem niederdeutfch: oſtfäliſch, göttingiſch, 
bremifch, oſtfrieſiſch, niederländiih. Die Grumdbedeutung iſt 
jedenfalls: Gang, dann: Art zu geben, gewohnter ung, Schlen— 
drian, endlich: Art, Schlag Überhaupt. gl. mieberländiich tran- 
ten, trantelen trippeln, trantje Promenade, auch da® mundarts 
liche »trenteln, trendelne — mit der Arbeit nicht vorantommen, 
und »vertrendeine. — »tenwen« (j. B. teuf man — warte mur) 
tft niederbeutich — warten. Daneben fommt die Form »tüwen« 
vor (altmärtiſch, oftiriefiich); niederländiich ift toeven (oe — m). 
Scmeller in jenem Bayeriihen Wörterbuche führt das ents 
iprechende hodhdeutiche »zäieln, zöfeln« mit der Bedeutung »zau: 
dern« an. Vielleicht gehört auch hierher das ebenda genannte 
»zaufen« (zunächſt vom Saguih), rüdwärts gehen, ohne ſich 
jedoch —— — Das Wort »Durer«, mit dem in Halber- 
ſtadt die Kinder den Sperling benennen, jtellt fich zu dem gleich- 
bedeutenden »Sperdurer«, das in dem benachbarten Blanfen- 
burg üblich ijt. Lebteres ift in feinem erjten Teile offenbar 
verwandt mit »Sperling«e und vielleicht nur eine willkürliche 
Weiterbildung der Kinderjprache, wovon dann wieder » Durer« 
eine Kürzung fein könnte. — Das Wort »fohr (joor)« — durr, 
weit ift nicht nur im Niederdeutichen, jondern auch in mittel- 
und oberdeutihen Mundarten vorhanden, zugleich die Ableitung 
»johren«e — verdorren, wellen. Es iſt ein altgermanifches, 
aus der Urzeit überliefertes Wort, das in anderen indogermas 
niſchen Spradyen Verwandte hat (z. ®. lettiſch sauss), aber 
innerhalb des Deutichen allein ftebt. Es wird gem vom Erd— 
boden und von Bilanzen gebraucht, beſonders auch foritmännifch 
von Bäumen. »Sohrholze find »Stämme, welche ſich unter 
andern Bäumen eingipfeln und endlich abdorren«; »polljoore 
ie niederdeutich pol — Wipfel) ift = zopitroden, wipfeldürr. 
tegtered Wort hat Bismard einmal in einer Aniprache gebraucht 

(1. Btichr. 1895, 87, wo jtatt zapfe: zopftroden zu lejen Hit). — 
Die »Brillie)fe« = Pfannkuchen, Faſinachtstrapfen ift nicht nur 
in der Magdeburger Börde und in der Altmark bekannt, jondern 
auch weiter jüdlih und weſtlich (Duedlinburg, Blanfenburg, 
Braunichweig), in jächlicher Form »das Brillefen«e aud in 
Weitfalen. Es ift wohl nidıt® anderes als » Brilletein)«, Heine 
Brille, nad ber urjprünglichen, zum Teil noch heute üblichen 
Form des Gebäckes. 

Herrn W,0.8...., Oldenburg i. Gr. Die Verwendung 
des Wortes ⸗Abriß« jür das Nbreifen eines Gebäudes ift nicht 
zu billigen. Denn » Abrije hat eine ſeſte, eingeengte Bedeutung 
gewonnen (nad) der alten Bedeutung von »reihene — zeichnen, 
wie »UImriie u.ä); es iſt deshalb als lebendige Berbalbildung 
zu jeder Bedeutung von »abreißen« nicht mehr recht geeignet und 
tatjächlih auch micht üblich. Mur in der Bedeutung »abaerifjenes 
Stüd« fommt es zuweilen vor (»Abrik von einer Wunde« Grimm 
Wib.); aber für die Handlung des Abreißens eincs Gebäudes 
ift es ebenſowenig gebräudlid; wie etwa »Niederriie, Der » Tage 
vom 21. Febr. 1903 hätte deshalb nicht ſchreiben jollen: »Der 
Abriß der alten Aleranderfaferne... wird num endlich erfolgen«, 
iondem: »Das Abreißen ... .e oder ganz einfach: »Die alte 
Aleranderfajerne wird nun endlich abgerijjen werden: Man 
fieht, wie bier die tadelnswerte Scheu vor dem fchlichten Zeit— 
worte zu einem ganz ungewöhnlichen Ausdrude geführt hat. — 
Auch dad Wort »Einvernabmee im Sinne von »Bernehmung, 
Befragunge, das die bayeriihe halbamtliche ⸗Korreſpondenz Hoff: 
mann · gebraucht (»die vorherige Einvernahme des Minijterratese), 
fönnmen mir wicht empichlen. Es fcheint eine Gigenart der ſüd— 
deutichen Sanzleiiprache zu fein. Schon das erjte uns belannte 
Vorkommen weiit nad Bayern; der Hamburger SKorreipondent 
von 1847, Nr. 300, jchreibt nämlich aus Münden: ⸗»nach vors 
ängiger Einvernahme der Univerjitätsienate« (nah dem Grimme 
nen und dem Sandersjchen Wörterbuce), Süddeutih (öjter- 
reichifch und ſchweizeriſch) ift dasjelbe Wort aud im gerichtlichen 
Sinne: »Einvernahme eines Angellagtene Gegen jeinen Ge— 
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brauch icheint uns vor allem die Erwägung zu ſprechen, daß fich 
die Bildung »-nahmee, ebenjo wie »-gabe, lager u.ä, nur 
mit ſolchen Borfilben zu verbinden pflegt, die bei bem zugehörigen 
—— (»snehmen, »geben, slegen«) trennbar find. Man 
agt: »Abgabe, — Beilage, Zulage« uſw., aber: 
»Ergebung, Vergebung, Belegung, Zerlegung« uſw. 
(oder dafür auch: »das —— elegen« ujw.). So gibt es 
wohl eine »Aufnahme, Cinnahmee ufw., aber feine »Be- 
nabmer, jondern nur ein »Benehmen«e. >WBemahmes jtait 
»VBernehmunge leiftet fib nur der Kanzleiſtil zuweilen; es ift 
nicht zu billigen. Und ebenjowenig »Einvernahmer, zumal ba 
seindernehbmen« im Sinne von »vernehmen« nur landichaftlich 
im Gebrauch ift. Eine Ausnahme ift allerdings zuzulafien, näm- 
lich »Entnahmee. Dies Wort bat troß ſeines fanzleimähigen 
Gepräges eine längere Vergangenheit und einen klaſſiſchen Ge— 
währsmann (Herder) für ſich, zubem einen häufigen und ums 
beitrittenen Gebrauch (» Entnahme von Geld, Wafler« ufw.). So 
müfjen wir es denn wohl laufen laſſen. Aber » Bernabme« und 
» Einvernahmee« jollte man anhalten und unſchädlich machen. 
— Fr. M...., Chemnip. Obtwobl »ftrittig« neben 

»ftreitige entbehrlich iit, jo bat es doch eine ehrbare Herkunft 
und unverwerjliche Leumundszeugen. Es iſt eine Ableitung von 
dem älterneuhochdeutſchen Hauptworte »der Stritte (ju »ftreiten« 
wie »Mitt« zu »reiten«), das z.B. bei Mathefius im 16. Jahr— 
hundert vorlommt und mundartlich (im baneriich-öfterreichiichen 
Gebiete) noch heute, bejonders in der Bedeutung » Prozehe, üblich 
tft. Dazu gehört dann nicht nur ein »jtritten« — progellieren, 
fonden auch »ſtrittig« — in Streit begriffen, ftreitjüchtig. 
Letzteres ijt noch weiter verbreitet; Weinand führt ed alö weiter: 
auiſch, nürmbergiih ujw. an mit der Bedeutung »von zweifels 
haften Rechte jeiende, 3. B. »der Ader iſt ftrittige. nd in 
diefem Sinne wird es auch von Schmititellern der Maffischen Zeit 
gebraucbt, nit nur von Mufäus und Kopebue, fondern auch 
von Schiller und Bag, von Goethe. So heißt es im Götz 2, 10 
(Bauernhodhgeiti: »im Befige des jtrittigen Stüds«e. Amar fünnte 
man bier an abfichtlihe Verwendung eines mundartlichen Wortes 
denfen; aber Goethe jpricht auch ſonſt von »ftrittigen Punkten « 
fagt: »etwas iſt ftrittige u. dal. Daß das zugrunde liegende 
Hauptwort >»Stritte nicht mehr üblich iſt, ſpricht nicht gegen 
sjtrittige; wir jagen auch »erbötig«e, obwohl »Erbot« geſchwunden 
tt ulm, Much für das Nebeneinander verſchiedener Nblautitufen, 
wie in »ftreitige und »trittige, gibt es genug Segenftüde; vgl. 
»ehrerbietige neben »erbötige, »Steige neben »Stieg«, »hetreibe« 
neben »Getriebes, »Schneidebohne« neben »Echnittbohne« uſw. 
Wir fönnen alfo dem Worte nichts libles nacjjagen. Wenn es 
Ahnen »jchnebdrige ericheint, fo beruht dieje Abneigung wohl 
nur darauf, dag Ihnen von Jugend auf die Form »Ftreitig« ge 
läufig iſt. Und unzweifelhaft iſt dies die heute weitaus häufigere 
Form. Daß Übrigens »ſtrittig⸗ namentlih in norddeutſchen 
Blättern häufig wäre, wie Sie meinen, möchten wir nad jeinem 
mundartlihen Vorkommen (f. 0.) bezweiichn. 

Herren M. 9... ., Heilbronn und A, M...., Dresdens 
Zrahau. Bon dem Hauptworte »der Bauer« find ſeit alterös 
ber in der Einzahl ftarte und jchwache Formen nebeneinander in 
Gebrauch, alio »des Bauers und »des Bauerns. Danad fann 
man die im Amtsitile übliche Perjonenbezeibnung bier auf zwei— 
fache Weife bilden: » Kath. Müller, Banerdcheirau « oder »Bauern- 
eheirau«. Man wird feinem von beiden den Vorzug vor dem 
anderen geben dürfen. Aber jedenfalls ift das Gebilde in einem 
Worte und ohne Hälchen (Apoftropb) zu fchreiben, alſo nicht: 
» Bauer’3 Ehefraue, höchſſens mit Bindeftrihen: » Bauers- Ehe- 
frau «. — Schön jind freilich ſolche Bildungen nicht, zumal wenn 
fich der Titel, wie es ja leider recht oft der Fall ift, einer uns 
gebührlicen Länge erfreut: » Waflerwertsinipeftorschefrau, Hof⸗ 
ablamtsaufmärterdeheftau, Stadtqutsbeliperschefrau, Porzellan⸗ 

Fabritgeichirrfeprelberswitıe « Dazu kommen häufig noch faljche 
Senitwbildungen, wie: »Appellationsgerichtätanzliftsehefrau, Pho— 
tographsehefrau, Advolatsehefrau, Kriegszahlamtstopijtendwitwe, 
Agentsehefrau« ufw. Und nun erſt Yufammenjtellungen wie: 
» Bıäjidents hinterl, Tochter, verabich. Soldats Witwe, Geiſtlichens 
aus Island Tochter, Armenhaus-Verſorgtens geſch. Ehefrau, 
Profejiors a. d. Hunftalademie Witwee! Alles das iſt zu lejen 
in einer Belanntmadhung des Dresdner Anzeigers. Sie fragen 
mit Recht: Iſt das noch deutich? und vermijjen nur die » Mein- 
gehatie Holzhandiungsbefigersmitive «. K. S. 
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Herm Oberleumant Et... ., Tilſit. Wie die im Deutſchen 
BWörterbuche aufgeführten Wörter Frübbarte, Frübzug, Früh— 
ſchiff die früh am Tage abgehenden Fahrzeuge oder »gelegenheiten 
—— bezeichnen, jo iſt auch dampfer jinngemäh 
und nad den ungemein zahlreichen andern Vorbildern ſprachtichtig 
gebildet. Vergl. u. a. Frũh-arbeit, gang, =gebet, =gei 
predigt, :trunf, samt, smejje, gotteßdienjt, fire, + palm, 
:ichlaf, »rube, =brot, =opfer, sjhicht, »fchoppen, =ipeife, »foit, 
juppe, =faffee, und vollends ganz übereinftiimmend: Früh-gait, 
=gemwölt, licht, =fchein, -jonne, »mebel, -wind, sregen, luft, 
«reif, -rot, =tau. Gebucht ift zwar der » Frühdampfer« im Grimm 
noch nicht, und Sanders, bei dem man ſonſt dergleichen Neueres 
erwartet, gebt gerade über die Zujammenjegungen von = bampfer 
mit einem kurzen Uſw. hinweg, aber der geiprochenen, lebendigen 
Spradje gehört das Wort unzmweiielbajt ſchon fange an, und fein 
Grund iſt erfindlich, ed als »undentih« zu verdammen. 

Ham EN...., Tübingen. In ber vorigen Nummer 
Ep. 202 Unmerkg. 2 ift davon die Rede, daß in ber Schweiz die 
Herrichaft der Mundart deömegen zur Bevorzugung des Franzö— 
fiichen führe, weil man fich ihrer verfehrtermweile vielfah ſchäme. 
Ihr Berner Briefſchreiber hält das für ftarfe Übertreibung, In 
der geiepgebenden Behörde zu Bern, dem Großen Rat, werde 
berndeutich geiproden und zwar von den Deutichbernern ohne 
Ausnahme, obſchon der Berjammlung etwa vierzig Mitglieder 
aus dem jranzöfiihen AJuragebiete angehören. Dieie Welſchen 
ltebten ſogar das Berndeutſch und verftünden es beſſer als das 
Schriftdentih. Much in den Volksverſammlungen ſchäme ſich fein 
einziger, jein Bernerdeutih erſchallen zu laſſen, woraus zu ers 
jeben, daß »das Niemanniiche bei und gar nidt aus der Mode 
getommen« ſei. Ganz recht, iſt darauf zu antworten, aber das 
ift doch damit keineswegs bewiejen, daß die gerügte Torheit, aus 
faljher Eitelfeit die deutiche Mundart zugunften der Fremdſprache 
urüdzujegen, felten oder überhaupt night vorhanden wäre. Daß 
brigend dem früher unbeitrittenen Übergewicht der Mundart 

gegenüber doch neuerdings das Hochdeutſche an Geltung gewinnt, 
ſcheint aus der Darlegung eines Altherners hervorzugeben, die 
wir im Januar Sp. 11 unter der Überjchrift » Mundart oder 
Schriftdeutich« aus Schweizer Blättern mitgeteilt haben, und aud) 
diejed Auftommen des Hochdeutſchen fteht vielleicht mit der Scheu 
vor der Mundart in Zulammenhang. 

Herrn 9. 9... ., Elberfeld. Star! und ſchwach ge= 
brauchte Jakob Grimm in dem Sinne, daß die jtarfen Stämme 
fozufagen aus eigner Kraft ihre Beugungsformen zu bilden fähig 
feten, während die ſchwachen dazu fremder Anhängſel bedüriten; 
alio zunächit beim Zeitwort: »binde, band, gebunden, aber: »lebe, 
lebzte, geleb=t«; beim Nennmwort erflärte er die ſchwache 
aus (jpäterer) Einschaltung eines Bildungs-n. Den Unterjchie 
ftart und ſchwach aus der größeren oder geringeren Veränderung 
des Hauptwortes ableiten zu wollen, ift unzweilelhaft ein Arrtum. 

Herrn K. B. . . . Torgau. Bon den alten Wörtern meift 
des Rechtslebens, die Ahnen in Hommeld Deutschen Flavius, 
einem jächſiſchen Rechtsbuche des 18. Jahrhunders, aufgefallen 
find, finden Sie zunüchſt über Gehrhab (Gerhab) im D. Wibch. 
4, 1,2, 2552 und bei Schmeller 1 * 930 reichlich Auskunft. Es 
bedeutet Vormund, eigentlich den, der das verwaiſte Find auf dem 
»Gehree, dem Schofie, »bält« zum Zeichen, daß er Vaterſtelle über⸗ 
nimmt. Die von Ihnen erwähnte Zulammenjegung Gerhabsbrief 
it in den Wörterbüchern nicht verzeichnet. — Feimſtätte tft das 
felbe wie Femſtätte ober Femſtatt, aljo die Richtjtärte; denn veime 
kommt als Nebenform von vöme vor, und neben fomstatt wird 
feimstadt geichrieben. Auch dies Wort findet jih im D. Wibch. 3, 
1518. — Trillhaus, Driller, Drillhäuschen, Drehhäuschen 
war das, was der leßte Name deutlich jagt, ein in einem Zapfen 
drehbares Häuschen, auf dem Martte aufgeftellt, um junge Leute, 
die fich vergangen, zur Strafe einzufperren und zu » brillene — 
Bon der Wippe weiß Campe, daß fie im O&nabrüdichen einen 
Käfig bedeutete, in dem man ehemals bejonders Gartenbiebe 
einigemal jchnell ins Waſſer tauchen lich und wieder in die Höhe 
309. Es kann aber mit der Wippe aud ein anderes Strafwerf: 
zeug gemeint fein, nämlich der Wipp- oder Schnellgalgen, der 
hauptjächlich bei ausgerijjienen Soldaten verwendet wurde. Man 
band dem Ausreißer die Hände auf den Rüden und zog ihn daran 
ſchnell hinauf und lieh ihm ebenjo jchnell bis fait auf den Erd- 
boden nieder (fchnellte, wippte ihn), fo dak ihm die Arme aus- 
gerenft wurden. 
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Herrn ®. &,..., Grunewald. Das Ahnen aus ber ſchleſi— 
ſchen Heimat vertraute Wort Fladufe iſt im nördlichen Deutichland 
wohl allgemein verbreitet. an fennt es im Altenburgiichen und 
in Thüringen (2. Hertel, Thür. Sprahichag: » Flattujen«), in Leipzig 
(8. Albrecht, Leipziger Mundart: Fladuje) und am Harz; der 
Berliner Wortfhap von H. Brendide führt es als Fladdruſche 
ebenfall® auf, und wem fiele nicht aus Fritz Reuters Stroms 
tid I, 15 die hübſche Geichichte von Großvatting Nüßlers Prüf 
und Grohmuttings Fladduſ' ein. Die Abſtammung diefer Fladduje 
aus dem franzöf, flatteuse, d. h. die Schmeichlerin ſcheint feitzufteben, 
wenn auch der abweichende Votal in der vorlegten Silbe (als ob 
es der Flötuſe machgebildet wäre) auffällig bfeibt. Was nun die 
deutiche Bedeutung des Wortes anlangt, jo icheinen der Berliner 
Wortſchatz und Neuter es nur ald Dingname für eine Haube zu 
fennen; auch z. B. im Altenburgtichen ift diefe Bedeutung ganz ges 
wöhnlih. Kann nicht auch die Flügelhaube recht qut eine Schmeich- 
lerin beißen, die mit ihren Bändern und Schleifen graue Haare 
und andere Mängel ſchmeichelnd und verfhönernd umbüllt? Zwar 
für das frangöfüie Wort ſelbſt wiſſen die franzöſ. Wörterbücher 
von biejer Übertragung nichts, aber fie liegt dod nahe genug, 
und für unſer übernommenes Fremdwort mu gerade jie als das 
Urſprüngliche ericheinen, weil fid) fo die weitere Entwidlung des 
Einnes beijer begreift, als bei der umgelehrten Annahme. Aus 
dem bejlimmten jchmeichelnden Gegenſtande wird Schmeichelel über- 
haupt. »Das find Fladuſen, er macht Fladuſen« und jcliehlich 
auch: »Er jagt Fladuſen · find z. B. im Altenburgifchen geläufige 
Nedensarten in diefem Sinne (» Schmeicheleien«). Aber wie Sie 
es für Schlefien bezeugen, jo wird nad anderen Angaben dieſer 
Wortſinn auch am Harze noch weiter verallgemeinert; man jagt 
da etwa: »Machen Sie feine Fladuſen! Er hat Fladuſen im 
Kopf« und meint windige oder vermorrene Gedantken oder bedenf- 
liche Pläne und Abfichten. Und hier mag im Bolte ein antlingendes 
anderes Wort eingewirtt haben, Flauſen d. h. Windbeuteleien, 
Nedereien, die man auch maden oder im Kopfe haben kann, wie 
anderjeitö bei der Haube namentlich in der (auch fchlefiihen) Form 
Fladdruihe, an der nach Brendickes Erläuterung irgend eiwas 
bauſcht oder flattert, vollstümliche Umdeutung ertennbar wird. 

Herten F. 9. ..., Berlin, R. G...., Hannover, 
M.N...., Köln, 6. ß . .. Frankfurta. M. und R. P..... 
Landshut. Ste wünſchen eine Geſchäftsanzeige des bekannten 
Haufes F. W. Borhardt in Berlin (im der Tagı. Rundſchau 
vom 11. Oft.) wegen ihrer gröblichen Ausläuderei niedriger ge— 
bängt zu jehen. Es foll geichehen mit Ihren Bemerkungen. 
Das Geichäft empfiehlt u. a.: Sardinen à l’huile, au beurre, 
aux tomates, aux truffes et aux achards (?), sans 
arötes, ferner Thon, Forellen, Matrelen, Ancovis à l’huile, 
Lamproies ala Bordelaise, Sproots de Kielä la sauce 
tomate, Karpfen, Sterletts, Makrelen, Lachsforelle, Grundel 
— de la mer noire en marinade ulm, Was nun wohl 
erjt noch in den »gratiß und franfoe zur Verfügung ſtehenden 
»jpeciellen Preiscouranten an failongemäßen Delitatejien« ans 
geboten wird? Kein Wunder, daß Herm Vorchardis Telegramm: 
adrejje »Comestibles« lautet! Ob man in genanntem Ge— 
ſchäft gleih ein franzöſiſches Wörterbuch »gratise zubefommt? 
Nötig wärs! — Dem Haus F. W. Borchardi fehlt augenſcheinlich 
noch immer das Verftändnis dafür, wie unvereinbar feine Deutich- 
verleugnung mit feiner nachdrüdlih betonten Eigenſchaft als 

oflieferant vieler deutjcher Fürften it. Leider haben die Deutiche 
eitung und die Tägliche Rundſchau, die ſchon vor Jahren den Uns 
ug durch Veröffentlihung diejer Borchardiſchen —5* unter⸗ 
ftüpten, die Erinnerung in den Wind geſchlagen, die unſere 
Zeitichrift bei einer ſolchen Gelegenheit (1896 Sp. 146) ausſprach. 
Das erflärt ſich aber jiherlih nur aus äußern Dingen, grundfäglic) 
mihbifligen die Yeiter der genannten undähnlicher Blätter die Sprache 
des Hauses F. W. Borcharbt genau wie wir. Und ihr Glüdwunſch 
neulid zum fünfzigiäbrigen Beftehen des Geichäfts würde wohl 
weniger bedingungslos geweſen jein, wenn ihnen unter den ges 
fälig gerühmten Grundſätzen dieſes gewiß jonft jehr achtbaren 
Geihäftshaufes auch ———— geweſen wäre, die eignen 
Kunden, die dieſen Leſerkreiſen angehören, immer von neuem in 
ihrem nationalen Empfinden unangenehm zu berühren. — Diejen 
Kteler Sprotten, zu Sproots de Kiel, man muß wohl fagen, 
»nobilitierte, treten ebenbürtig zur Seite die Crevettes &pluch 
Nach der Bezeichnung: Marke F. W, Krüger, Barth sur la mer 
Baltique zu ſchließen, werden fie in der Oſtſee von deutſchen 
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Deutihland verlauft und von Deutfchen bezahlt und gegefien, 
aber der gejtrenge Herr —— genöral L. Schoentjes in Auvers 
— nur feinen holländiſchen Landsleuten zu Dienſt die Ver— 
olmeiſchung Gepelde Garnaald. Wozu auch mehr? Die Drucker 

und Seher bei Jllert u. Ewald in Groß: Steinheim brauchen ja 
nicht zu wiſſen, wozu die von ihnen bergefiellten Bettel beitimmt 
find, und die deutſchen Abnehmer — mun bie jehen’s, wenn fie 
bie Büchſen öffnen, dab Dftfeetrabben drin find, 

Herrn W. .. . Bonn. Das Wälhegeihäft von J. ©. 
Damm in Köln bebrudt feine »Deutjchen Kragen« mit Cologne 
und nennt fih auf Poftabichnitten Magasin anglais. Es fcheint 
Engländerei und Franzöſelei mit Nationalfinn vereinigen zu wollen, 
oder iſt das fonderbare Durdjeinander ganz unbeabfichtigt, die 
unfreimwillige Äußerung einer eigenartigen Werdrehtheit? Ein 
Seitenflüd ift uns aus Berlin befannt. Da prangen oder prangten 
wenigitens noch vor einiger Zeit ebenfalls an dem Wäſchegeſchäft 
von 8. Beder die Worte Chemiserie Anglais(!) Welche Ge— 
ihmadlofigteit, als Deuticher in einer deutichen Stabt engliiche 
Waren (»Elegants genrese) in franzöfiicher Sprache auszubieten! 

Herren ®...., Düffeldorf, W. . . . Leipzig, 9. W...., 
Karlarube u.a. Wir erhalten Ihre freundliche Nachricht über 
bie ftenerpflichtige Verbeutfihung zu ſpät, um uns nod) vor Druck 
biejer Nummer felbft genauer erfundigen zu fünnen. Denn jo, 
wie die Sache jeßt die Zeitungen durchläuft, Mlingt fie recht un= 
wahrſcheinlich. Der Geſchäftsbericht einer Altienbrauerei in Bonn 
foll nämlich den Hergang jo darftellen: »Einer Zeitungsanregung, 
im faufmännifchen Verkehr möglihit Fremdwörter zu vermeiden, 
folgend, haben wir in der Bilanz des Jahres 1898 das bis dahin 
als Deltredere- Konto bezeichnete Konto ‚Siherungsbeftand‘ 
enannt. Die Steuerbehörbe hat und in diefem Jaähre belehrt, 
ab ein Sicherungsbeitand fleuerpflichtig, ein Delfredere: ftonto 

aber nicht fteuerpflichtig fei und danach unfre fetjährige Über: 
weifung an ‚Sicherungsbeftand* zur Steuer herangezogen. Wir 
baben biergegen zwar Berufung eingelegt, halten aber zur Ver— 
meldung von Weitläufigfeiten es für befjer, auf bie Übertragung 
dieſes Fremdwortes ins geliebte Deutſch zu verzichten und den 
‚Sicherungsbeftand‘ wieder Deltredere: Konto zu nennen. Nadı= 
dem wir diejeß durch Überweifung auf die Höhe von 31000 4 
gebracht, ſetzen wir es an thelenforderungen und Debitoren 
ab, damit jedermann jehen lann, daß dieſes Konto allein dazu 
beftimmt ift, die Berlufte an unſeren Außenſtänden zu beden.« 
Die Stenerbehörbe, jo bemerfen dazu die Blätter, dürfe fich nicht 
wundern, wenn dieſe außerordentliche Leiftung ihres grünen Tiſches 
allgemeine Heiterkeit errege. 

Herm 9,..., Elberfeld. Sie ſchreiben: »Als ich jüngſt den 
— —— einer Kunſtzeitſchrift durchblätterte, hafteſe plöglich 
mein Auge auf Tapeten Made in ganz großen deutſchen Buch— 
ftaben. Was für eine Made? dachte ich; von der haft du ja noch 
nie gehört! Indem jah id) die Fortiegung: »in Altona« und in 
der folgenden Zeile: » find die bejten«. Allo frei nach made in 
Germany. Bon biejer elenden Gejchmadlofigkeit veripricht ſich 
Borteil die Tapetenfabrit Hanja, Iven u. Cie. Wollen Sie 
nicht zur Verbreitung diefer madigen Anzeige helfen?« — a. 

re ir Wir werden darauf hingewieſen, daß in Ar, 10 
Ep. 300 das chaufroid bejjer chaudfroid zu ſchreiben ift und fich 
fo tm Sachs-Villatte findet, ferner, daß der holländiſche Dichter 
. * De Bruid der Zee (S. 302) Jan Blodr heißt. Beſten 

ne! 

Geihäftliher Teil. 
Herr Gymnafialoberlehrer a. D. Dr. Saalfeld bat auf einer 

mit Vorträgen verbundenen Werbereife neue Zweigvereine ins 
Leben gerufen in Alzey (mit vorläufig 19 Mitgliedern), Fürth 
(Bayern) (29), Grevenbroich (33), Hanau (49), Hafpe (61), 

JIſerlohn (44), Kettwig (38), Neuß (61), Neumied (18). ') 

D. Sarrazin, Vorfigender. 

1) Mit dem zufegt gegründeten Verein in Neuß haben die 
von Herrn Dr. Saalfeld in® Leben gerufenen Zweigvereine die 

Fiſchern des pommerſchen Strandftädtchene Barth gefangen, in | Zahl 175 erreicht. 
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Mitteilungen für Spradieden. 
Die erfte Nummer der » Mitteilungen für Spraceden« ifi 

Ende September db. 3. verjandt worden, die zweite folgt Anfang 

November. 

Die Mitglieder werden nochmald auf das Unternehmen hin— 

gewieſen und gebeten, in den Beitungen ihres Bereiches für die 

Einrichtung von Spradeden zu wirfen. Die » Mittellungen«, bie 
den Stoff zu ſolchen Spracheden enthalten, gehen allen, die barum 

erfuchen, umentgeltlih und poftfrei zu. 

Schließlich bittet der Unterzeichnete noch, ihm die Zeitungen 

nambaft zu machen, die Spradeden eingerichtet haben, da bes 

abſichtigt iſt, eine Lifte diefer Zeitungen zu veröffentlichen. 

Der Ausſchuß für Spradieden: 
Oberlehrer Friedrich Wappenhans in Plön, 

Schriftführer. 

Die Vereinsmitglieder empfangen mit diefer Zeitichrtfinummer 

das Wiſſenſchaftliche Beiheſt 23,24 
Boftenlos. Inhalt: Ein Reichsamt für deutiche Sprade. 
Otto Behaghel. 
Bon Alfred Götze. 

Bon 
Das deutſche Wörterbuch der Brüder Grimm. 

(Mit einer Vorbemerkung von Paul Pietſch). 

Die germaniſchen Beitandteile des ruffiichen Wortſchaßes und ihre | 
kulturgeichichtliche Bedeutung. Bon D. Schrader. Wie find bie 
Wortbildungen Referat, Dezernat, Inſerat zu erflären? Bon 
Hermann Dunger. Die Mitarbeiter der »Mllgemeinen Deutichen 
Bibliothel« als Sprachrichter und Spradhreiniger. 
Feldmann. 

Soeben find in neuen verbefjerten Auflagen erſchienen: 

Perdeutfchungsbiücher 
des 

Allgemeinen Deutſchen 83prachvereins. 

IV. Deutſches Namendbüdlein von F. Khull. Dritte, 
vermehrte Auflage. Preis 50 A 

V. Die Amtsfprade von K. Bruns. Sichente, ver- 
mehrte Auflage (32. bis 36. Taufend). Preis 80 & 

VI. Die Heilkunde von D. Kunow. Vierte, ver- 
mehrte Auflage. Preis 60 & 

Dieſe Berbeutichungsbücher beruhen auf mühſamen, umftänd- 
lichen Vorarbeiten, an demen vice fachkundige Mitglieder des 
Deutihen Spracdvereins beteiligt find. Denn für jedes Fach 
wurde zunächſt ein Verzeichnis der aufzunchmenden Wörter mit 
den deutjchen Erjapwörtern ausgearbeitet. Dieſes wurde gebrudt 
und jämtlichen Hweigvereinen zur Prüfung und Begutachtung 
überjendet. Die Zweigvereine liehen die Vorlage durch einzelne 
Sadjverftändige prüfen, und erſt auf Grund diejer Gutachten und 
Abänderungsvorihläge erfolgte die jchlichliche Feſtſtellung der 
Verdeurihungen. &s liegt auf der Hand, daf eine derartige 

itarbeit fo vieler Sacverfändigen aus allen Teilen Deutfd- 
ee Derdeutfhungsbüdern seinen befonderen Wert 
verleiht. — 

Jedem Vereinemitgliede ſteht ein Abdruck der im Laufe des 
Jahres erſchienenen Berdeutichungsbücher koſtenlos zur Verfügung. 
Dieſe Bücher werden aber nicht ohne weiteres ausgegeben, ſon— 
dern nur auf befondere perſönliche Beftellung des Bereins- 
mitgliebes bei der 

Geſchäftsſtelle 
des Allgemeinen Deutſchen Sprachvereins, 

Berlin W30, Moßſtraße 78. 

Briefe und Bulendungen für die Wereinsleitung 
find zu richten an ben Borftgenben, 

Behelmen Oberbaurat Otto Sarrazin, Berlin«Periebenau, 
Ralferallee 117, 
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"Er. Rt. Hobelt 
%. Großherzops v. Kola-Likör 

Medlenburg» Shtweriit. ;  Qit.»Flaichen „4 2,—. 
3 ı 

/ 1 * * 

Kamerun- Kakao 
Bid. „4 2,— und 2,20 

Kamerun-Schokolade 
Ep. Fr; 1,20, 1,60, 2,20. 

Kolonial- Zigarren 
v.,44-25 das Humbert. 

Sabireidhe 
Anertennungsiäretben. 

Preisliste kostenfrei. 
FF 

| Deutſcher Bang. 
| Liederbuch; für Sprachvereine. 

Das Büchlein, im Auftrage des Thorner Zweigvereind und 
mit Unterftüpung durch den @ejamtvorftand des Allgemeinen 
Deutſchen Spradivereins herausgegeben von Dr. Bernbart 
Maydorn, iſt im Selbjtverlage des Deutihen Epradivereins zu 
Thom erſchienen und zu dem Preiſe von 30 4 zw bezichen durch 

@. &. Schwark, Buchhandlung in Thorn. 

Saupt- und Berfandgefdäft: 

Berlin W.35, 
Lübomftraße 89/90. 

Aweiggelcäfte: 

(215) 

Gmpfehlenswerte Bäder. 

4. Sremdwörterfrage. 

Meigen, Wilhelm, Die deutſchen Pflangennamen. Berlin, 
| erlag des Allgemeinen Deutichen Sprachvereins. 1898. 1,60 .4. 

‚ Pietfch, Paul, Der Anmpf gegen die Fremdwörter, Leipzig, 
BP. Beyer. 18387. 1,30... 

 Rirgel, Herman, in Hauptkük von unferer Mutterfprade 
und der Allgemeine Deutſche Sprachverein. Braunſchweig, 
Schwetichte. 2. Aufl. 1.4. 

Der Allgemeine Deutſche Spradverein. Heilbronn, 
Senninger. 1885. 1.4. 

Saalfeld, Günther A., Spradjreinigendes und Sprachverein 
lies. Splitter u. Balten. Berlin, Adolf Neinede. 1,50... 

Sarrazin, Otto, Beiträge zur Sremdwortfrage, Berlin, 
Ernſt und Kom. 1887. 

Schulk, Hans, Die Befrebungen der Sprachgeſellſchaften 
des 17. Jahrhunderts für Reinigung der deutfhen Sprache. 
Göttingen, Vandenhoed und Ruprecht. 1888. 

Trapet, Auguſtin, Deutfche Sprache und dentfches Leben. 
Gießen, v, Mündom, 1808. 0,50.4. 

Wolff, Hans, Der Purismus im der deutfchen Zitteratur des 
17. Jayrhunderts. Straßburg, Heig. 1888. 2,60 A. 

Zöllner, Friedrich, —— und Verſaſſung der Frucht · 
bringenden Geſellſchaft. Berlin, Verlag des Allgemeinen 
Deutihen Sprachvereins. 1899. 1,80 .4 

6 IMendungen und Ider Beitrag 3 Mart 
wollt Ste Yelrichrift Ar fonitige Dructichrifien —— werben) an 
die — — 3: H- des Schugmelfters 

xlage buch x Ferdinand Berggolbd In Berlin WSO, 
Moyitzahe 78. 

or Dr. Baul Blerich In Berlin W30, Mopftrahe 12, 
Briefe und Zuſendungen für bie am den Geraudgeber, Oberlehrer Dr. Dslar Streicher im Berlin NW 52, Baulftrabe 10, 

8 : je De Wiheuigafttigen Beibefle on 2 
x das Werbenamt an Überiehrer a. D, - Bünther Saalfeld, Berlin» riebenau, Sponbolzftraße 11. 

— — — —ñ— — — — — — — — — —— — — — — — — — TU U} 

Fe die Schriftleitung verantwortlich: Dr. Oatkar Streichet, Berlin NW52, Baulktabe 10. — Verlag des Allgem. Deutſchen Sprachvereins (J. Berggold) Berlin. 

Drudck der Uuchdruckerel des Walſenhauſes In Halle a, d. &, 

Ga AL Miginnne went a ee Re? 
— 

> . . 5 — - 
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Allgemeinen Deutichen Sprachvereing 
Begründet von Serman Riegel 

Sm Auftrage des Borftandes herausgegeben von Dr. Oskar Streider 

und wird ben Mitglledern des Allgemeinen Deutihen Spradivereins umentgeltlich 
neliefert (Sapung 24). 

Johann Gottfried Herder + 18. Dezember 1803. 

Diefe Zeltſchrift erfheint jährlich zodlfmal, zu Anfang jedes Monats | 

Anbalt: 
Dr. Hermann 

Die Zeltſchrift kann auch durch den Buchhandel oder bie Bolt 
für 8.4 jährlich bezogen werben. 

Bon Oberlehrer Dr. Karl Müller. — Das Glüd, Bon Brofefjor 
Bunderlih. — Sind die Flamländer für die Deutichen feine Germanen? Bon Brofefjor J. Bercoullie. — Mit qutem 

weißen (em) Wein? ein berühmter preußiihe (ser) Held? Bon Profeſſor Dr. Hermann Dunger. — Kleine Mitteilungen. — 
Spredjaal. — Zur Schärfung des 
— Geſchäftliches. — Anzeigen, 

Sprachgefühls. — Bücherſchau. — Zeitungsihau. — Aus den Zweigvereinen. — Brieftaften. 

| ihrer Verdrängung und übermäßigen Beeinfluffung durch fremde 
Johann Gottfried Derder F 18. Dezember 1803. 

Noch weniger als Klopſtock ſcheint Herder der heutigen Lejes | 

welt zu bedeuten. Außer einigen Legenden und Allegorien ift 
wohl nur feine Bearbeitung der Cidromanzen lebendig geblieben. 

Er jelbit befannte ſchon 1772 von dem »Quark« jeiner &ebichte: 

»Es ift meift alles der Sprache und Wendung wegen da«, und, 

wie nach ihm Leſſing, wollte auch er nicht unter die Dichter ger 
zählt fein in der Erkenntnis, daß ihm die eigentliche ſchöpferiſche 

Dihtergabe, die Geftaltungsfraft abging. Was er aber vor 

anderen beſaß, das ijt die tieffte Einficht in dad Weſen wahrer 

Dichtung ſowohl wie in das Wefen der Sprache; feine Bedeutung 

liegt nicht in dem, was er ald Dichter hervorbradhte, fondern in 

dem, was er mündlich umd jchriftlich über die Kennzeichen echter 

Poeſie lehrte. Diefe Aufichlüffe hatten geradezu den Wert von 

Dffenbarungen für Goethe, der erft duch Herder zum Dichter 

wurde. Daß die Sprache fein bloßes Mittel der Berftändigung 

fei, jondern das Vermögen, der tiefen Empfindung, der febhajten 

Vorftellung Ausdrud zu verleihen, das war bie frohe Botfchaft, 

durch die er, ein Johannes, Goethes dichteriicher Sendung die 

Steige richtig machte. So einfad) Herders Lehre Hingt, jo Großes 

wirkte fie in Goethe, der durd fie von den hertömmlichen Auf⸗ 

fafiungen und Megeln befreit wurde und ſich num in feine und 

feines Volles Seele verjenfte und ihren geheimften Negungen das | 

Wort fand. Herder felbft aber vertiefte fich mit einer nur ihm | 

verliehenen Gabe in das urfprüngliche Denten und Fühlen der 

Bölfer und gelangte fo zur Entdedung des Volfsliedes. In allen 
Beiten und bei allen Bölfern fand er die dichteriiche Kraft wirt: 

fam und jammelte ihre Straßlen gleihjam in einem Brennpunkte, 

indem er die deutſche Sprache zu einem Werfzeuge machte, bie 

Stimmen der Völker wieder ertönen zu laſſen. 

Benn Herder ſchon um dieſer mittelbaren Berbienfte willen 

ein Dentmal auc im Deutihen Spracverein beanjprudyen darf, | 

fo ift diefer vollends dazu verpflichtet angelichts feiner Bemühungen | 

um unfere Sprade. 
Sein Leben lang hat Herder die deutſche Sprache nicht nur 

gepriefen nad) ihrer Eigenart, Kraft und Biegfamfeit, ihrer Ehr: 

lichleit und Herzlichkeit, ihrer Klangfülle, ihrem Wohllaut — »Die 

Sprache unſerer Väter hat Meize, bie in unfern Augen alle 

andern übertreffene —, jondern er arbeitete von Niga bis Weimar 

entgegen und ſuchte fie zur Ghrumdlage der Bildung des gefamten 

Volles zu machen. Ihm ift die Sprache ber Ausdruck des nationalen 
Lebens, [das löſtlichſte und herrlichite Gut eines Volles; durch 

die Mutteriprache erlangen wir Liebe zu unferm Vaterlande, und 

ihre Ausbildung ift das notwendigfte Mittel, unfer Schrifttum 

zu heben. Die Dringlichkeit einer Verbefferung ber deutjchen 

Sprache hat niemand nacdrüdlicher betont als Herder, der mit 

tiefer Befümmernis die Deutjchen von Fremden al& grob, jchwer- 

fällig, hölzern und bäurifch geicholten ſah. Hatte doch für jene 

Zeit da8 Wort deutjch den Nebenfinn des Pöbelhaften, Niedrigen, 

Plumpen, Roben. Noch 1798 äußert er: »Auch wir müffen, ftatt 
pedantiſch zu jtammeln und zu ftottern, vernünftig ſprechen und 

\ fchreiben lernen . . Man behandelt uns als eine ſchwerlöpfige 

Nation, die noch nicht weiter gefommen ift, als langſam zu 

buchftabieren.. Wie wenig ber Deutjche deutjch fan, liegt am 

Zage; nicht der Bauer, nicht der Handwerker reden größtenteils 

ein verworrenes, abicheuliches, verruchtes Deutfih; fondern je 

höher hinauf, da geht's oft deſto ſchlechter, bis man auf der 

Spite bes Bergs fich des Deutfchen, dad man nur mit Dienft: 

boten und Kammerjungfern jpricht, gar ſchämet. Ein fchmaler 

Streif an diefem deutſchen Heliton und Pindus ift allein ausge— 

nommen, auf welchem man die Mutterfprache rein zu ſprechen 

und zu jchreiben wert hält, ein ſchmaler Sireif.e 

Den Hauptgrund für diefen Stand der Dinge findet Herder 

in der Vernachläſſigung der Mutterjprache über dem Studium 

der fremben Sprachen. Die Gelehrten find in ihrer eigenen Sprache 

Barbaren geblieben. Die von Natur ſchwere Zunge des Deutichen 
wird durch lateinijche Übungen nicht gejchmeidiger für den Ge— 

brauch der Mutterſprache. »Die erfte Farbe, die unfrer Denk: 

art aufgetragen wird, verliert ſich nie: ſeufzen muß der Menicen- 

freund, wenn er ficht, wie in den Schulen die erſte junge Luft 

ermübdet, die erite friiche Kraft zurüdgehalten wird.« 

Bon Jugend auf, durch alle Klaſſen der Nation muß bie 

Mutterfprache an Herz und Geiſt erklingen, »ihr müſſen wir die 

Erftlinge unferes Fleißes widmen.e Zwar muß ein gebifdeter 

Menſch alte und neue Sprachen lernen und an ihnen feinen Geift 

entzünden, bereichern und beweglich maden, aber »er behalte feine 

Vaterlandsſprache und damit feine bdeutjche Eigenart; gerade 

durch dad Labyrinth der fremden Spradyen muß bie Mutter: 
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ſprache als Leitfaden dienen. Daß die oberen Stände durch Bes 

günftigung ber frangöfifchen Sprache eine Scheidewand zwiſchen 
fi) und dem Volke aufgerichtet haben, bellagt Herber jehr, und 

in den Briefen zur Beförderung ber Humanität gibt er eine 
Überjegung der Abhandlung von Prömontval »gegen die Galliko⸗ 
manie und ben ſalſch franzöfiihen Gefchmad.« (Bol. Zeitichr. 1902 
Ep. 201.) 

Auch foll fi) der Deutihe, wie andere Völler ſchon längft 

taten, des Fraufen und gefünftelten Kanzleiſtils entledigen, ohne 
aber befien Joch mit dem ber Grammatiker zu vertaufchen, deren 
Bernünfteln das ftrogende Leben unfrer Spradje einfchnären, ihren 
Reichtum bejchneiden will. Hier macht Herder den Ausſpruch 
Hamannd: »Die Reinigkeit einer Sprache entzieht ihrem Reichs 

tum, eine gar zu gefeffelte Richtigkeit ihrer Stärke und Mannheit · 
zu dem jeinen in der Form: »Die Richtigkeit einer Sprache 
entzieht ihrem Reichtume; für den Begriff Nichtigkeit ſetzt er auch 
(1, 169 Supban) »bie Grammatit und das Vernünfteln über bie 

Sprade« ein. Auf logiihe und grammatiihe Regelmäßigfeit 
war aber das Mbjehen eines Gotiſched gerichtet, deſſen Tätigkeit 
Herder als unbeilvoll befämpfte, weil er die deutſche Sprade 
»viel zu lateinische behandelte, fie verwäflerte, entnerbte und 

entmannte. »linjere Sprache iſt jept gebildet und verjchönert, 

aber nicht zu dem erhabenen Gotiſchen Gebäude, das fie zu Luthers 
Beiten und noch mehr zu ben Beiten der ſchwäbiſchen Kaifer war, 
fonbern zu einem neumobijchen Gebäude, das mit fremden Bieraten 

überladen bei feiner Größe Hein und unanfehnlic ins Auge jällt.« 

Unter dem Einfluß ded Nationalismus bat ſich in Deutichland 
ein hölzerner Abftraftionsftil, der Profejjorens und Paragraphen 

ſtil und die Blindjchleichenberedfamfeit entwidelt; aber ihre un= 

ſinnlichen, farblojen Ausdrüde und breiten Umjchreibungen müſſen 

famt ben langatmigen Perioden verdrängt werden durch kurze 
padende Säge und fraftvolle und vollstümlihe Ausdräde von 
lebendiger Anjcaulichkeit. Da gilt e8, den vollen Strom ber 
Sprache Luthers wieder in das Schrifttum zurüdzulenten und mit 
ihm die echte deutihe Sprade, einen jchlafenden Rieſen, wieder 
aufzumeren und loszubinden. Den fremden gegenüber foll unjere 
Spradye wieder ald ein Erzeugnis noch unverbrauchter Geelen- 

fräfte, d. h. jugendlich auftreten mit ihren Macht- und Klang- 
wörtern, ihren finnlihen Ausdrüden und kühnen Bildern, ihren 

ſcheinbaren Störungen der logifchen Saporbnung. Diefe Jdiotismen 

und pmverfionen find Schönheiten, die uns fein Nachbar durch 
eine uͤberſetzung entwenden kann, weil fie in das Genie der 
Sprache eingewebt find, und da fie im innigiten Zuſammenhang 
mit ben Eigentümlichkeiten des deutichen Vollsgeiſtes jtehen, find 
fie in unfrer Sprache nie ganz erftidt worben troß alles von fremd- 
ber Eingepfropften. 

Ein Mann, der fo ſtart dad Nationale, das Vollstümliche 

betonte, lonnte fein Freund der Fremdwörter fein. Er beklagt 

ed, daß troß ber Sprachgeſellſchaften noch wenig auf dem Gebiete 
der Spradreinigung geſchehen ſel. »Wann wird unfer Bublitum 
aufhören, dieſes breiföpfige Tier, halb deutſch, franzöſiſch und 
brittifch auf einmal zu fein?«e Freilich iſt es leicht zu jagen: 

Deine Rebe ſei rein! Diefe allgemeine Forderung genügt Herder 
noch nicht, er möchte die Reinhaltung unjerer Spradye von Fremd⸗ 

wörtern »auf Grundſähe bringen. Er will fein eigenfinniges 
Verbot aller Fremdwörter oder gar ſolcher deutſchen Nusdrüde, 
die nach dem Mufter fremder gefchaffen find, wie Geſichtspunkt, 

Vorwurf, Gegenjtand. Viele fremde Wörter haben wir ebenio 

wie zahlreiche Beftandteile unjerer Bildung fremden Völlern zu 
verdanken, fie find uns unentbehrlich, da wir feinen Erfag für 
ihren Begriffsgehalt ſchaffen fönnen, fo Genie, naiv, Ideal. | 
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» Wer wird ſich da in einer wäfjerichten Umfchreibung baden wollen, 
die da zerflieht, wenn ich darnach greife?« Insbeſondere redit- 
fertigt fi der Gebraud) von Fremdiwörtern in den Wifjenichaften, 
wo ſich durch Umſchreibung von Sunftausdrüden die Wieder- 
erfennung des Begriffs viel langjamer vollzieht, als wenn er und 

in dem vom Erfinder ihm gegebenen Kleide entgegentritt. »Die 
bloße Sprachreinigleit fann höheren Zweden opfern müflen«, ja 
fogar in gemeinverſtändlichen Schriften, an benen es noch jehr 
feplt, müfjen mande fremde Kunſtausdrücke zugelafien werben. 
»Aber wenn fich die wiſſenſchaftliche Sprache am unrechten Orte 

einmifcht, auf der Kanzel, in der Geſchichtſchreibung, im Gedicht, 
fo ziihe man den unreinen Barbaren aud.« Auch für Herder 

ift die unnötige Sprachenmiſchung unerträglich, die fih in da— 
maligen Zeitfchriften breit macht, wo »alle Seiten wimmeln von 

pretieufer Schreibart, Animofitäten, Kollettaneen, Non- ſenſe, 

Adverjarien, trivialer Ajthetit — wehe mir, wehe unferer Sprache, 
wenn dies ein Mufter des Geſchmacks würde!« 

So erfennen wir in Herder einen der Unfern, einen Sprach- 
reiniger im Sinne des Sprachvereins, und wenn dieſer heute eine 

Reichsanſtalt für die deutiche Sprache anftrebt, fo findet er unter 
ben erjten, bie ihr dad Wort redeten, one von ihr »deipotifche 

Spracgefepe« zu erwarten, Johann Gottfried Herber.') 
Dresben. Karl Müller. 

Das Glüd. 

Die Wandlungen der deutſchen Auffaffung und Benennung. 

Die Worte, mit denen unjer heutiger Spradhgebrauh am 
liebjten ſchaltet, find meiſt auffallend junge Bildungen, oder 
fie haben die Bedeutung, der fie ihren Erfolg verdanten, erjt 
jpät entwidelt. Denn die Wortgefhichte wird im Grunde von 
dem gleichen Gefeh beherricht, dad wir aud in der Lebend- 

geihichte bes Menſchen, der Völker beobadjten: das Dafein Hit 
bedingt durd die Entwidlungsfähigleit; wo diefe aufhört, wo die 

Bewegung erſtarrt, feht der Verfall ein, begiunt das Mbiterben. 
Wohl greifen in diefen Verlauf ftarke Gegenwirtungen ein, Kräfte 
bed Beharrens, die ihn verlangjamen, aber nicht endgültig auf: 
halten. Im Sprachleben ift hier mit der Macht der Überlieferung 
zu rechnen, bie an der Schrift und fpäter bem Buchdruck bejon- 
deren Rüdhalt gewinnt, im Leben bes einzelnen Wortes mit der 
bevorzugten Stellung bejlimmter Gebrauchöformen, die oftmals 
an anderen — in der Entwidlung begriffenen — Bilbungen An- 
lehnung finden und jo den Untergang ihrer eigenen Sippe über 
dauern. 

Eine Probe auf dieje Behauptungen wird faft jedes Wort 
der neueren Spradye aushalten, das in einem größeren Streife 
bebeutungsverwandter Bildungen aufgefucht und beobachtet werden 
fann, wenige fo weitgehend, wie unjer viel genanntes, gepriejenes 
und geihmähtes Wort »Glüd«, 

Much diefes Wort ift erjt jpät bezeugt; die zahlreichen Dent- 
mäler aus der althochbeutichen Zeit fennen es nicht, die Dich- 

tungen unjerer mittelalterlichen Blütezeit lieben es nicht. Das 
Nibelungenlied, Hartman von Aue, Walther von der 
Vogelweide bieten an vereinzelten Stellen die bislang unbelegte 
Bildung »gelücke« dar, Wolfram von Ejhenbad läht ihr 

weiteren Spielraum, und in der Nadblüte der höfiſchen Dichtung 

1) Was darüber und ſonſt über Herder die früheren Jahr: 
gänge der Beitichrift enthalten, ift aus dem Gejamtverzeichniffe 
zu erſehen. Über den Blan einer Gedäcdtnisfeier am 18. De: 
zember vgl. Sp. 365 und über eine neue Herderausgabe 
Sp. 370 diefer Nummer. Str. 
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erobert fi) das Wort allmählich die ganze Bahn, aus ber es 
mit dem 15. Jahrhundert feine Vorgänger mehr ober minder 

gründlich verbrängt. 
Diefe Vorgänger finden wir faft alle in einem Spruch Walthers 

vereinigt, ber den höfifchen Begriff der Mäze (des Mahhaltens) 
vertieft und ſich hier nahe mit Goethe berührt (Menſchen können 

nur dann flug und glüdlich genannt werden, wenn fie in ber 
Beihränkung ihrer Natur und Umftände mit ber möglichften 

Freiheit leben«): 

Ich trunke gerne dä man bi der mäze sohenket, 
und dä der unmäze niemen iht gedenket... 
liez er sich vollecliche bi der mäze wern, 
sö möht ime gelücke heil und saelde und öre üf risen. 

Ausgabe von Lachmann 29, 31. 

Das Wort Ehre gehört nicht ausſchließlich in diefen Kreis, 

ed wird aber doc gern in ſolchem Zuſammenhange genannt, 
und Walther umjchreibt mit Ehre und Gut den Begriff, den 

Schiller mit Sinnenglüd kennzeichnet (»Zwiſchen Sinnenglüd 
und Geelenfrieden bleibt dem Menſchen nur die bange Wahl«): 

jä leider desn mao niht gesin, 
daz guot und weltlich äre 
und gotes hulde märe 
zesanıene in ein herze komen. 

(»Ich saz üf eime steine« 8, 4ff. bei Lachmann.) 

Heil und Saelde dagegen find die eigentlichen Träger ber 
Vorftellungen, die jpäter mit unferem Worte verknüpft werben, 

und die Entwidlungegeichichte der beiden Bildungen mag uns 
zeigen, wie ſich dieſe Borftellungen felbft in der Anihauungswelt 
unferes Bolfes entwidelt haben. 

Heil ift in bezug auf feinen Urſprung am meijten geflärt. 

Wie Saelde ift e8 nachträglich in die Reihe der Hauptworte ges 
treten; voraus ging das Eigenihaftswort Heil. Und die Grund» 

bedeutung dieſes letzteren tritt noch jet zutage in Wendungen wie 
»ber Finger ift wieder heile. Denn »heil« ift eigentlich »ganze, vgl. 
engl. »whole«e. Der Ausgangspunkt diefes Glũdsbegriffes Tiegt 
alfo in der Bernetnung, in der Abweſenheit des Schmerzes und 
jeber Störung bed Behagens, wie nod; Schopenhauer das Glück 
dahin eingrenzt: »fommt zu einem ſchmerzloſen Zuſtand nod die 

Abweſenheit der Langeweile, jo ift das irdiſche Glüd im weſent⸗ 

lichen erreichte. Aus folder Verneinung find bie abftraften Vor⸗ 

ftelungen am natürlichſten erwachſen, man denfe an den Begriff 
der Gejundbeit, der aud) nur dem recht zum Bemwuhtfein kommt, 

der von einer Krankheit genejen iſt. 
Web und Wohl find im biefer Nichtung die Gegenſähe, denen 

der Glücksbegriff entipringt, für beide bietet unfere ältefte Dich: 
tung finnfällige Beijptele. wöwurt skihit ruft Hildebrand aus, 
da er fieht, daß er dem Bweifampfe mit jeinem Sohne unent- 

rinnbar entgegengeht, und Wolar abur Hludwig rufen bie Franken 
ihrem Könige zu, dem fie Glüd wünichen. In dieſen Burufen, 
Wünfhen und Segensformeln geben uns unfere alten Sprach— 
dentmäler die beſte Gelegenheit, die Borftellungen zu erfaffen, bie 
dem Glüdsbegriff nahe kommen, und die Formen, in bie fie 

geHleidet find. 

Auch hier bildet die Verneinung, die Abwehr des Schädlichen, 

des Unglüds, den Ausgangspunft: 

In des namen den ich gnant hän 
und in des gnäde ich hiute gün... 
dä si ich hiute mit gesegent 
vor viwer unt vor wäge (den Wogen, dem Waſſer) 
vor aller slahte wäfen, 
vor houpthaftigen sunden, 
vor werltlihen scanden, 
vor unrehtem töde. 
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fo lautet ein Reiſeſegen (Münchner Ausfahrtſegen, Handſchr. des 
12./13. Jahrh.) in Müllenhoffs und Scherers Dentmälern u. a. 

Der Abwehr aber gefellt fich die Forderung beftimmter Errumgens 
ſchaften im fogenannten Weingartner Reifefegen: 

Got mit gesundi heim dich gisendi 
offin si dir diz sigidor sami si dir diz 

3 Giegedtor jei dir das war (dad Sieg Gehfinet) { 
ildor 

Segel, Eee) 

Bislozen si dir diz wägidor sami sl — F enge 
(dev Meeresihoß)  (wäfen, das feindliche Schwert). 

Alle diefe Wünfche, Abwehr und Hoffnung, verkörpert ber 
Heilruf als Gruß, ber in unferen älteren Dentmälern nur des— 

halb nicht jo Hervortritt, weil diefe unter chriftlihem Einfluß neue 
Formen entwidelt haben. Doc im ⸗Heliand« biidt auch Hier, 
wie fonjt oft, die germaniſche Eigenart durch: »Höl wis thu 

Märia« grüßt der Engel die Maria. 
Dieſem Eigenihaftswort »heil« folgte früh das entſprechende 

Hauptwort »Heile, das ſchon in dem angeljächfiichen Gedichte vom 
Beomwulf neben der Bedeutung »Gefundheit« diejenige des »GLüdd«, 
ber »&unft des Schiedfald« darbiete. Auch aus ber beutichen 

Literatur, jelbft der geiftlichen, tritt uns noch) bie enge Berührung 
beider Vorftellungen entgegen: forgip mir ... heili indi gasunti 
indi thina guodun huldi fräntifches Gebet in Müllenhoffs und 

Scherers Dentmälern. Sonſt ift es gerade dieſe Sprade ber 

Geiftlichen, die den Begriff umbildete und ihn in der Verbindung 

daz ewige heil jo verengte, wie er noch heute in unſerem »Seelens 

heil · wiederllingt. Es find alfo eng begrenzte Gebrauchsformen, 
in denen fi das Hauptwort »Heil«e bis heute behauptet hat, der 

Heilruf, ber neuerdings wieder aufgefrifcht wurde (»Eut Heil! AN 

Heil! Heil!) und die Beichränkung auf das religiöfe Gebiet. Das 

Eigenihaftswort »Heil« bat ſich dagegen in einem anderen Be- 

beutungsfteife feſtgeſetzt. 
Viel durchgreifender nun mar bie Berdrängung bes einft fo _ 

viel gebrauchten Wortes ⸗Saelde«, althochdeutich sälida. Auch 

dieſes Hauptwort führt auf ein älteres Eigenſchaftswort zurüd, 

das wir ſchon im Gotiihen als söls mit der Bedeutung >gut, 

tũchtig· vorfinden (in hairtin godamma jah seljamma Ulfila® 

Lucas 8, 15, in einem feinen guten Herzen Luther). Ob auch 
diejes Eigenihaftsiwort auf die Grundbebeutung »ganz« zurüds 
führt (8205), müfjen wir hier dahingeftellt fein lafjen. Das Gotis 

ſche Hatte zu diefem Worte auch ſchon ein Hauptwort aufzumeifen: 

sölei, die »Wüte« (vgl. Römer 11, 22), während im Beomulf das 

entiprechende sael die Bedeutung gute, paſſende Zeit entfaltet und 
damit zum Gludsbegriff überleitet — der gleiche Gedanfengang, 
wie er dem franzöfifhen bonheur zu Grunde liegt, Die althoch— 
deutſche Sprache, die Hier vollere Formen bdarbietet (sälida und 

sälig), bedt mit dieſen ebenfogut ben neugeformten chriftlichen 

Begriff der beatitudo wie die alten heidnifchen Vorſtellungen ber 

felieitas, fortuna und salus (auch in biefem Wort find »Gefunds 

beite und »Ölüd« eng verfnüpft). Die eine Gruppe ijt uns in 

ber geiſtlichen Dichtung überliefert: 
Themo si iamör heili joh sälida gimeini 

Dtfrid in ber &ibmung Jin Gedichtes an Ludwig 

där ist lip äno töd lioht äno finstri 
selida äno sorgün 

Muspilli (das Gedicht vom en un 
vgl. Müllenhofis und Scherers Dentmäl 

Die andere,®ruppe iſt zumächit auf die fogenannten »Gloſſen«, 
die Randbemerfungen beſchränkt, mit denen fich die Mönde das 

BVerftändnis ihrer Abſchriften römischer Dichter fiherten. Aber in 

der mittelhochdeutichen Dichtung kommt diefe weltliche Ausprägung 
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in ber befonderen Anlehnung an die Erbidaft des rümifchen Be- 
griffs der fortuna zur Geltung; und zwar an der Form saelde, 
wie fie dort überliefert fit, in ganz anderer Stärke ald an bem 

Worte »Heile. Diefes Hält fih am fiherften in der Verbindung 
mit dem erſten: 

daz ist saelde unde heil 
und aller richen freuden teil. 

Gedicht vom Meier Helmbrecht 602. 

»Saelde« dagegen erjcheint namentlich in Verbindung mit Vor— 
ftellungen, wie fie den alten Heilwünſchen entiprehen: jo bei 

Neidhart (36, 42 Heinz) sige unde saelde; im Nibelungenliede 
(815, 2 Lachmann) er (Siegfried) ist uns ze saelden unt ze 
ören geboren u.a. Am weiteften geht wohl Walther, wenn er 

feinem Fürjten wünſcht: 

zuo flieze im aller saelden fluz 
niht wildes mide sinen schuz 
sins hundes louf sins hornes duz 
erhelle im und erschelle im wol näch ären. 

18, 25 Lachmann. 

Daß der Minnefang den Glücksbegriff durd die Aufnahme 
ber Frauengunſt erweitert, verjteht fi von felbjt; weniger nahe 

aber liegt die Bereicherung, die der Bedeutungsgehalt der Saelde 

im höfiſchen Romane erhalten hat, fie beruht ganz auf antifem 
Einfluß (vgl. Wadernagel, Zeitſchrift für deutjches Altertum 

6, 134 fj.; vgl. auch J. Grimm, Deutſche Mythologie 2 #, 722 ff., 

342635.) Am ausführlicdften ijt im diefer Ridytung Heinrid) 

v. d. Türlin in feinem weitſchichtigen Gedicht Der Aventiure 
Cröne. In mehreren taufend Verſen ijt hier der Palaſt der rau 

Saelde beichrieben und das Glücksrad, das fie bald in Bewegung 
jept, bald ftille ftehen läßt. Das »Hell« iſt bier ald Kind der 

»Saelde« aufgefaht. (Vers 15826 ff.): 

Dä saz in ir magenkraft 
Uf einem rade höch erhaben 
Von golde geslagen und gegrabeu 
Vrou Saelde und daz Heil, ir kint. 
Von ir wäte ein winster wint 
Der daz rat umbe treip. — 
Dar under sie doch beleip 
An einer stat mit staete. 
Wan sö der wint waete, 
Sö lief snelle umbe daz rat 
Und wandelte die ir stat (die Stellung derjenigen) 
Die an dem rade hiengen, 
Swelhe stat sie geviengen, 
Da muosten sie beliben.... 
Swelhber kom an daz winster drum 
Der wart arm unde blöz 
Swelher aber herambe geschöz 
Der wart rich unde glanz 
Und an allen dingen ganz. 

Die Erbidaft aller diejer jo weitverzweigten Verwendungen 
und Bedeutungen lommt nun dem neuen Worte »Gelücke« zu 
gut, bei dem wir in erjler Linie fragen müſſen, ob es einen 
neuen Zug in dieſen Kreis bereinträgt. Wenn wir die ältejten 

Belege zufammenftellen, jo treten uns zwei Hauptverwendungen 
entgegen, die abjtraftere mit der Bedeutung » Erfolge, die mehr 
perjönliche mit der Bedeutung »Scidjal, Geſchick⸗ im freund: 

lichen, wie im widrigen Sinne. Aus der erjten Gruppe ſchließen 
fi) einzelne Beijpiele eng an Verwendungen von saelde an: 

sines steines kraft ist guot: 
er git gelücke und senften muot: 
er ist saelec der in treit. 

Hartman v. Aue, Jwein 2954. 

Andere laffen diefen Begriff mehr und mehr in Formeln vers 

blafjen, die und neu anmuten: 
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Dö sprach der starke Sifrit 
ir sult hie beliben. wir komen in kurzer stunt, 
»git uns got gelückee«, her wider an den Rin,‘ 

Nibelungenlied 832, 3, ebenjo Parzival 331, 27. 

ich hän von iwren schulden schaden vil genomen: 
der wirt mir nu vergolten, ob ich gelücke hän. 

Nibelungenlied 248, 3 (Gunther zu den Sachſenlönigen). 

(Fortjegung folgt). 

‚vater min, hör Sigmunt, 

Sind die Slamländer für die Deuticen feine Germanen? 

Berühmte Kunſtſtätten heißt eine gute Prachtausgabe 
von E. U. Seemann (Leipzig: Berlin). Im dieſer Sammlung 
werden natürlich auch flämifhe Städte aufgenommen: fo bes 

handelt eine Nummer Brügge und Ppern, eine andere Gent, 
mitſamt der walloniſchen Stadt Dornil. 

BE Wieviel Lob auch die Ausführung der ganzen Sammlung 
verdient, muß doch eine Einwendung gemacht werben gegen bie 
Weife, wie einige Nämifche Eigennamen behandelt werden. Die 

Flamländer find Germanen und haben aljo für ihre Straßen, 

Gebäude uſw. Hämifche, d. 5. germantiche Namen; ebenfo für die 

wallonifchen Nachbarorte, "Franzöfiihe Namen find in diejem 
Falle nur amtliche, nicht vom Bolfe gebrauchte Überjegungen. 
Nun gibt uns Seemanns Sammlung in der Regel die franzöfifchen 
Namen; ſehr oft aud) eine deutiche Überfegung davon, d. 5. aljo 

nur der franzöfiichen Namen, die jehr oft migverftanden werben 

fünnen: niemals finden wir die urjprünglichen flämiſchen Namen. 

Einige Beifpiele au Nr. 7 der Sammlung führe ih an. 

Die Flamländer fagen Ryſſel und Dornik: die »Berühmten 

Kunftflättene fennen nur Lille und Tournai (Lillertor, ©. 74; 
Liler Straße, ©. 111). Rofentranzlai, BWeingartenfai 
und Minnefängerfai werden vorgejtellt als Quai du Rosaire 

(S. 1 und 24), de la Vigne (S. 3), des Mönetriers (©. 56); 

fo auh Großer Markt als Grand Place (S. 12 und 79); jo 

noh Vlämingſtraße, Ejelftraße, Nadelſtraße ald rue 

flamande (5.16), rue des baudets (5.39), rue des aiguilles 

(S. 90); die Wollenftraße ald Wollſtraße (S. 36) und rue 

aux laines (S. 61); dagegen ausſchließlich Burgſtraße (S. 37), 

9. Geiftftraße (5. 42), Wolfsſtraße (S.46), Spaniſche 

Straße (S. 92). Immer wird gefagt die Hallen nad dem 
franzöfiichen les halles, während die Flamländer nur bie Halle 

fennen in der Einzahl. Im Text (S. 7) heißt e8 »porte Maröchale« 
(— Scdmiedetor), doch unter der Abbildung (S. 6): das Mars 
idalltor. Im Text (S. 6): »die porte Sainte Croix, Helligens 
freuztore (fol); unter ber Abbildung (S. 7): Das heilige 

Kreuz Tor; die PVebeutung aber ift: das Tor nadı dem 
benadhbarten Dorje Sanlt Kreuz. 

Mir jcheint, daß deutiche Beichreibungen anderer germanijdhen 

Länder uns nicht die franzöfiihen Namen der Straßen ufw. bringen 

follten, fondern entweder die dort üblichen germanijchen Namen 
oder deutiche Überfegungen dieſer urſprünglichen germaniſchen 
Namen, und nicht deutiche überſehungen der franzöfiihen Über: 
fegungen. 

Gent. I. Bercoullie, 

Mit gutem weißen (em) Wein? ein berübmter 

preußiſche (er) Beld! 

Nach einer befannten Schulregel macht man einen Unterſchled 

zwiſchen »gutem weißem Wein« und »gutem weißen Wein«. Das 
erſtere ſoll ausdrücken, daß der Wein gut und weiß lit; das letz⸗ 
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tere, baf ber weiße Bein (Weipwein) gut ift. Wenn zwei Eigen- 
ſchaftswörter ohne vorhergehendes Beitimmungswort unverbunben 
vor ein Hauptwort treten, fo fol das erite Eigenſchaftswort in 
ftarfer, das zweite in ſchwacher Form fliehen. Das ſchwache 

Eigenſchaftswort geht, wie e8 heißt, eine engere Verbindung mit 
dem Hauptwort ein, bildet mit ihm gewifjermaßen einen Begriff. 
Benn man fagt: in bligendem goldnen Schmud, nad) ſchwerem 
Börperlihen Leiden, jo iſt das fo viel wie: in blihendem Gold- 
Ihmud, nad ſchwerem Körperleiden. 

Freilich bejchräntt fich diefer Gebrauch nur auf den britten 

Fall des männlichen und ſächlichen Geſchlechts in der Einzaßl. 
Im erſten alle heißt es: guter weiher Wein (nicht: weiße Wein), 

ſchweres förperlicheö Leiden; in ber Mehrzahl: gute weiße Weine 
(nicht: weißen), ſchwere körperliche Leiden (nicht: Lörperlichen). 

Bei den weibliden Wörtern ftehen beide Eigenfhaftswörter in 

der ftarfen Form: mit blipender goldner Kette (micht: golbnen), 
biigende goldne Ketten (nicht: goldnen). Mit diefer Beſchrünkung 

auf den einen Fall im männlihen und ſächlichen Geflecht find 
aber mande Leute nicht zufrieden. Warum foll eine berartige 

Feinheit des Ausdrucks nicht allgemein durchgeführt werben? 

Andreſen (Sprahgebraud und Sprachrichtigkeit“ S. 55) verlangt 
diefen Unterjchied auch für den zweiten Fall der Mehrzahl; man 
fol jagen: eine Sendung neuer holländischen Heringe, weil Hier 
die neuen holländiſchen Heringe im Gegenjag zu alten ftünden. 
Noch weiter geht der Theologe Beyſchlag, auf deſſen wunderliche 
Schreibweije id ſchon im dieſer Beitichrift (1890 ©. 171) Hin- 
gewleſen habe. Dieſer fchreibt: ein froher gefellige Abend, ein 

in der Stadt lebender junge uud eitle Schneider, kein einziges 
fritifche Wort. Auch im der deutſchen Spradjlehre für Schulen 
von Baron, Junghanns und Schindler, neu bearbeitet von Thal 

(Leipzig, Klinkhardt) wird gelehrt: gefallene beutichen Srieger, 

frijche® weiße Brot, bares rote Gold, armes taube Ohr. 
In neuefter Zeit vertritt diefe Schreibweije, durch Beyichlag 

angeregt, der Pfarrer Waldemar Meyer. In verjchiedenen 

Auffägen der Magdeburgiſchen Zeitung und der Evangelien 

Boltsihule, in Zujchriften an Gelehrte uſw. tritt er mit wahrem 

Feuereifer dafür ein, daß in allen fällen, wo zwei Eigenfchafts- 

wörter ohne Beitimmungswort, umverbunden und nicht durch 
Beiftrih (Komma) getrennt, vor einem Hauptwort jtehen, das 

zweite die ſchwache Form erhalte. Nach ihm kann man nur 

jagen: Blücher war ein berühmter preußiſche Held, oder: ein bes 

rühmter, preußliher Held, »In eriterem Falle, jagt er, »habe 
ih nur preußifche Helden im Sinne und nenne unter ihnen 

Blücher als einen berühmten; im legteren dagegen denke ich an 
Helden überhaupt, dann an berühmte unter ihnen, und ſchließlich 

fage ich mit Nachdruck und Stolz, daß Blücher einer der berühm- 
teften »gerabe ein preußiſcher ifte Wenn die Beitungen bes 
richteten, daß »meue blutige Bufammenflößee in Mazedonien 

erfolgt jeien, jo müſſe man annehmen, daf die früheren Bus 

fammenftöße unblutig verlaufen wären, alfo neue, diesmal biutige 

Bufammenftöhe; aber offenbar will ber Berichteritatter die Wieder⸗ 

bolung von blutigen Zuſammenſtößen mitteilen, dann hätte er 

aber jagen müjjen: »neue blutigen Zufammenjtöße«. Er ſelbſt 
befennt ſich jchuldig, früher einmal geichrieben zu haben: unjer 

ganzes folgendes Leben; jeht hat er erfannt, daß dies »völliger 
Unfinne gewejen jei: »denn das folgende Leben iſt eben nicht 
das ganze Leben, es jei denn, dab man abfichtlic den vorher: 
gehenden Teil des Lebens als diejes Namens nicht wert bes 

zeichnen wollte. Nach ihm muß es heißen: unfer ganzes folgende 
Leben; ber Rhein ift eim großer beutfche Strom, ein tapfever 
rote Hufar, ein großes englifhe Schiff, gelbes elektriiche Licht, 

— 0-0, 
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in guter alten Zeit, tüchtige preußifchen Beamten, bedeutende 
ſachlichen Untlarheiten. Er Hält bie Klärung dieſer fprad)- 

verberblihen Verwirrung nicht bloß für wünſchenswert, ſondern 
auc für unbedingt und zwingend notwendig; denn es künnten 
daraus die ſchlimmſten Mißverftändnifje hervorgehen. Daher 
wandte er fih an ben Vorſtand des Deutjchen evangeltihen 

Kirdjenausfhuffe® mit dem Antrag, dab dieſer fih in Zukunft 

nenne: Deutjcher evangelifhe Kirchenausſchuß. Hier fand er fein 

Entgegentommen. Wehr Erfolg Hatte er bei Prof. Delitzſch, 
dem Verſaſſer von Bibel und Babel, der in biejer Schrift ge- 
fchrieben Hatte: »viele Namen in Babel verbliebener jüdiſcher 
Erulanten«, während es doc, Heiken müßte »jüdiichen«. Delipich 

hat, wie Meyer mitteilt, ihm vollfommen recht gegeben und ver— 

ſprochen, dieſer Nacläffigfeit abzuhelien. Meyer hatte aud), wie 

er weiter erzählt, die freude, von dem Bearbeiter einer jehr 
weit verbreiteten Spradjlehre für preußische Schulen die Er— 

Märıng zu erhalten, daß er das Durchſchlagende feiner Gründe 
rüdhaltlo8 anertenne und ſich vorgenommen habe, bei einer 

neuen Wuflage die Unterjhiede in der Behandlung der Eigenz- 
Ihaftswörter ftreng durchzuführen. 

Nicht ſoviel Süd hatte er »bei einem der erften Vertreter 

ber Germaniftif an der Berliner Univerfität«, der ihm bie merfs 

würbige Antwort gab: er fei »grundſählich gegen alles jprad)= 
vereinlihe Treiben eingenommen« (!!)!), feine Forderung 

heine grammatiih amfechtbar. Als Meyer ihm erwiderte, daß 

»weder feine Perſon noch fein Auſſatz irgendwelche Verbindung 

mit oder auch nur Beziehung zu einem Sprachverein« hätten 

und um Angabe der grammatifchen Bedenken bat, erhielt er feine 

Antwort. Was fich diefer »erite Vertreter der Germaniftil« unter 

fpracvereinlihem Treiben denkt, ift nicht vecht verſiündlich. Der 

Deutiche Spracdverein hat ſich mit diefer Frage bis jet noch 

nicht beichäftigt. Jedenfalls aber handelt es fich bier um eine 
Sache, die nit nur für den Germanijten, fondern für jeben 

Deutſchen, ber feine Spradye richtig gebraudyen will, von Bes 

deutung ift. Auch ber Allgemeine Deutjche Spracverein ift hier 

gewiffermaken perjönlicd beteiligt. Denn nad) ber Meyerichen 

Regel müßte er fich in Zukunft nennen: Wllgemeiner Deutiche 
Spradiverein. Sehen wir aljo zu, wie weit diefe Forderung 

berechtigt if. Wir werden dabei zugleich auch die Frage zu 

prüfen haben, ob der Unterſchied zwiſchen gutem weißen Wein 
und gutem weißem Wein aufrecht zu erhalten ijt. 

Bei derartigen fragen hat man zuerft zu unterfuchen, was 
der gegenwärtige Spradgebraud; verlangt. Steht er feit, 

fo haben wir uns ihm zu fügen; ift er ſchwankend, fo Haben wir, 

wenn wir eine Entſcheidung treffen wollen, namentlid auf das 

geſchichtlich Gewordene Nüdficht zu nehmen. In unferem Falle 

ftehen wir in ber Hauptjache einem feiten Sprachgebrauch gegen= 
über. Man fagt: ein großer deutſcher Strom, gelbes eleftrijched 
Licht, nach guter deutjcher Art, bedeutende fachliche Unklarheiten. 

Darüber kann fein Zweifel auflommen. Diefen feiten Sprad) 
gebraud; müfjen wir anerfennen, felbjt wenn gewichtige logiſche 

Bedenlen dagegen ſprechen. Wir haben kein Recht, die Sprache 

nad) felbfterfundenen Regeln zu modeln; die Sprache wird nicht 
nad) Regeln gemacht, jondern bie Regeln werden nad) der Sprache 

gemadt. Der gegenwärtige Sprachgebrauch zeigt ein Schwanten 

nur in dem 3. Fall männlichen und fächlichen Gefchlechts in der 

1) Hat fich hier nicht ein Mikverjtändnis eingefhlihen? Die 
Äußerung ift jo ja undenkbar. Ein Univerjitätslehrer der deut— 
ihen Sprache oder Literatur fann wohl gegen den Sprad)- 
verein perfönlich, aber nicht gegen alles, was er treibt, grunds 
jätzlich eingenommen jein. Str 

2 
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Einzahl. Hier können wir zweifeln, ob wir mit Sybel jchreiben 

follen »von hohem geſchichtlichem Wert« oder nach Andreſen »von 
hohem geichichtlihen Wert«, ob es heißt »mac langem heißem 

Mingen« ober »nad) langem helhen Ningene Waldemar Meyer 
nimmt an, daß die leßtere fyorm früher üblich geweſen fel; denn 

er bellagt e8, daß »das Falſche ſich jo eingefrefien babe, daß es 
ben meiſten als richtig, natürlich und ſelbſtverſtändlich erjcheine«. 
Was jagt die Sprachgeſchichte zu biefer Anſchauung? 

Im Mittelhochdeutichen ftehen nad Blatz (Neuhochd. Grams 
matit II®, 233) zwei und mehr Eigenihaftswörter in der Profa 
gewöhnlich in gleichmähiger Form vor dem Hauptwort: vil toet- 
licher eigener Sünden, in (ihnen) waere nöt guoter warmer 

kleider, in vriem vröem muote. In der Dichtung finden wir 
einen Wechfel zwiſchen ftarter und ſchwacher Form. Bumeilen 
fteht die ſchwache Form vor ber ftarfen, wie im Barzival dö pflac 

diu künoginne einer werden süezer minne; in berfelben Dichtung 

lefen wir aber aud) mit reiner süszen höhen art. Auch fonft 
bemerfen wir ſolches Schwanten. Sogar neben dem beftimmten 

Geſchlechtswort fteht die ſtarle Form: mit der guoter löre, von 

dem schoenem libe. Noch Luther fchreibt: der zufünfftiger Bilchof, 

im mechtigem Wafler, die dide Wolfen; ja felbft bei Leſſing lieſt 

man: die wider Cäfar verſchworene Helden, dieſe wadre Männer; 

bei Goethe: jene ſonſt ernfle und einjame Männer. Aber auch 
im 3. Fall männlichen und fächlichen Geſchlechts finden wir dieſes 

Schwanfen. Während jeht die Megel gilt, daß nebeneinander 
ftehende Eigenſchaftswörter die ftarfe Form erhalten, wenn fie 

durch ein Bindewort vereinigt oder durch einen Beiſtrich getrennt 

find, jchreibt Goethe: zu hohem und unverbienten Nubme, mit 

ebenjo weichen, angenehmen Pinfel; Klopjtod: mit ftarrem und 

biutenden Auge; Platen: mit edlem, reichen Bildiwerk verziert; 
Claudius: mit jo allgemeinem und außerordentlidhen Beifall 

(Blag, Neuhochd. Gramm. II ®, 233). Aus neuerer Zeit führt 
Matthias (Sprachleben und Spradhihäden ?S.63) an: zu langem, 
ernten Verweilen, mit hohem, ſcharſen Bug, in mehr fulturlichem 
und politiihen Sinne Nah Heinke (Spradhort S. 148) ſchreibt 

Spielhagen: ein Herr von mittelgroßem, jugendlich jchlanten und 
freien Wuchſe, und Lilteneron: von kräftigem, derben Körperbau. 

Man fieht ſchon aus diefen Beiſpielen, daß ein feiter Epradıs 

ober Schreibgebraud in dieſer Frage nie beftanden hat. Alſo 

fann davon feine Rede fein, daß die Meyerſche Negel jemals 
gegolten Hätte. Meyer wendet ein, wenn der Sprachgebraud 
noch nicht jo fei, fo müfje er geändert werden; die Sprache biete 

uns jtarfe und ſchwache Formen; durch die verjchiedenen Beugungs- 
formen wolle fie ofienbar aud) verſchiedene Begriffe und Be- 
ziehungen zum Ausdruck bringen. Wie wenig berechtigt dieſe 
Auffafiung iſt, erfennt man fofort, wenn man bie zwei Fälle 

nebeneinander ftellt: ein großer Mann (ſtarke Form), eines 

großen Mannes (ſchwache Form). Iſt wirklich Hier zwiſchen ber 

ſtarlen und ſchwachen Form ein begrifflicher Unterſchled? Der 

Bedeutungsunterſchied zwiichen neuem weihen Wein und neuem 
weißem Wein iſt nicht mweientlih. Wil man hervorheben, daß 

der Wein neu und weiß jel, jo braudt man nur einen Beiſtrich 

dazwischen zu jeßen — mit neuem, weißen Wein — und beim 

Sprechen beide Eigenihaftswörter gleihmähig zu betonen, dann 
wird auch der Hörende es richtig verftehen — wenn überhaupt 

etwas darauf anfommt. Wuſtmann (Sprahdummhbeiten * S. 30) 

madıt darauf aufmertfam, daß die Romanſchriftſteller fait immer 

fchreiben: bei jchönem blauen Himmel, mit langem ſchwarzen 

Haar. Er bezeichnet dies mit Recht als widerfinnig. -Freilich 

gibt ed langes ſchwarzes Haar und kurzes ſchwarzes Haar. Aber 
eine ſolche Sortierung jchwebt doch hier nicht vor. Bei dem 
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ihönen, blauen Himmel vollends denkt doch niemand an eine 
andre, weniger ſchöne Art von blauem Himmel, fondern blau ijt 
eine weitere Ausführung und Begründung von ſchön: der Himmel 
ift ſchön, weil er blau ifte. Aber aud) wenn die Unterſcheidung 

beredjtigt ift, jo verſchwindet fie doch jofort, wenn das Geſchlechts- 

wort davor tritt: mit dem neuen weißen Wein, ein neuer 
weißer Wein, oder wenn ein! Fürwort Hinzutritt: mit dieſem 

(unferem) neuen weihen Weine, ober wenn die Mehrzahl verlangt 
wird: neue weihe Weine. Was nupt uns biefe angebliche Fein— 

heit, wenn fie fich auf einen einzigen Fall in ber Einzahl, und 

aud) da auf das männliche und fächliche Geichlecht beichränkt? 
Denn bei weiblihen Hauptwörtern fleht die jtarfe Form: mit 
friiher blauer Mich, ein Mann von guter deuticher Art, fette 
weihe Gänie. 

Unter dieſen Berhältniffen ift die Frage wohl bereditigt: hat 

ed einen Sinn, eine foldhe Regel aufzuftellen, die in ben aller- 

meiften Füllen nicht gilt? Daß dieſe fogenannte Schulregel nicht 
alt fein lann, geht aus dem Geſagten hervor. Nach Matthias 

(Spradieben ©. 63) ift fie erft von Beder und dem älteren 
Heyſe aufgeftellt worden. Tatſächlich ift fie aber niemals burdhe 

geführt worden. So fchreibt Goethe: nad Üüberfiandenem ſturm⸗ 

vollem Leben, nach bezahltem teurem Lehrgelde, aus natürlichem 

frommem Gefühl, mit innigem jchmerzlichem Selbitgefühl, eine 

Art von umnatürlichem wifjenfchaftlihem Hunger (Sanders, 
Haupticwierigkeiten S. 98), Schiller: mit weiten flammendem 

Rachen, Herder: von ſchönem natürlihem Haupthaar (Blatz II, 
©. 232), F. Dahn: in fchlihtem braunem Mantel, P. Henfe: 

mit recht fchönem weihem Marmor, Zreitichfe: G@eftalten von 
unvergänglichem menſchlichem Gehalt, nach altem germaniichem 
Kriegäbraudye, ein Mann von erftaunlichem praftiihem Wiſſen 
(Heine Sprachhort ©. 148) ufm. 

Und wie unfre beten Schriftfteller fich nicht um diefe Schul- 

regel fümmern, jo wird fie auch von den Sprachgelehrten in den 

meiften neueren Schriften über deutichen Sprachgebrauch vers 

worjen. In der neuen Bearbeitung bes Heyſeſchen Lehrbuchs 
von Lyon heißt e8 jegt: »Das erfte Adjektivum finft niemals zu 

einem bloßen Beitimmungswort herab, fondern bleibt immer 

wirkliches Modjeltivum, die ſchwache Form des Mbdjektivs ift durch 

nichts berechtigt. Nur pedantiſche Grübelei der Grammatifer 

ſchuf eine folche verkehrte Regel, die lebendige Sprache kennt fie 
nicht (S. 170).« Wuftmann (Sprachdummheiten* ©. 29) ertlärt: 
>Örammatifch ift diefe Unterfcheidung reine Wilfür. Warum follte 

fie auch gerade auf diefe beiden Kaſus bejchränft werden?.. in 
den übrigen Kafus jält es gar niemand ein, das zweite Ad⸗ 
jeltiv jemals im die ſchwache Form zu bringen. Blatz nennt es 
»eine von manchen neuen Grammatifern ausgetüftelte Regel, die 
in ber lebendigen Sprache zu feiner Zeit Ausdruck gefunden hate. 

Auch Matthias verurteilt dieje »haarjpalterifche Regel, deren Un— 
zulänglichteit ihre Verteidiger felbft zugeben und deren Anwendung 
nie eine gleichmäßige werben fann«. Nach ihm lautet die allein 

richtige und alles Härende Vorſchriſt: mehrere vor einem Haupt⸗ 

wort ftehende Witribute find alle zufammen ebenfo zu behandeln 
wie ein einzelnes, d. 5. alle ſchwach oder alle ftark, je nachdem 

Beitimmungswörter vorangehen oder nicht. Heintze (Spradihort 
©. 148) ſchließt ſich Matthias an und tadelt namentlich die Folge: 

widrigleit, daß diefe Negel nur von männlichen und ſächlichen 

Wörtern gelten jolle, aber nicht von weiblichen; fie jei nur von 

Grammatilern ausgeflügelt, daher über Bord zu werfen. Paul 

(Prinzipien der Sprachgeichichte II? 117) fieht allerdings im dieſer 
Negel »ein Mittel, dad Verhältnis der Veiordnung und Ein- 
ibliekung zu jchetden«e, aber auch er gibt zu, daß fich »eine 
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forrefte Aufrechterhaltung diejer Unterſcheidung · nicht durchführen 
lafie, wie man aus vielen Berftöhen der Scriftfteller erſehe. 

Wunderlich (Deutiher Sapbau II? 215) erfennt in dieſer Regel 
»die Neigung der Sprache zur Dilfimilatione, erklärt aber, daß 
einer Ausdehnung auf ben Nominativ unſer Sprachgefühl ent- 
ſchieden wiberfirebe. Sogar Andrejen, der einzige, der mit voller 

Entſchiedenheit für dieſe Negel eintritt, gibt ſchließlich doch llein—⸗ 

laut zu, daß jelbit Jakob Grimm zwilchen beiden Flexionen 

fhwante — »wie es andere tun.« 
Wie fommt e8 aber, dak nur in bem einen Falle, und zwar 

nur bei männlichem und fächlichem Gejchlecht, bie ſchwache Form 
an zweiter Stelle gebraucht wird? Offenbar trägt hier die alte 
Abneigung gegen das m in der jiarfen Endung bes 3. Falls die 
Schuld. In der Vollsſprache wird hier das m überhaupt nicht 
mehr gejprochen: id) gehe zu den Mann, zu mein’ Bruder, unfern 

Bater fein Rod, mit frei'n Will'n. Auch bei Gebildeten Tann 
man oft hören, daß das bequemere n an Stelle bes m tritt; ja 

fogar bei dem Schreiben kommen ſolche Fehler bekanntlich recht 

häufig auch bei jolden Leuten vor, die es jehr übel nehmen 

würden, wollte man fie nicht zu den Gebildeten rechnen. Be— 

fonders auffällig iſt diefe Abneigung gegen das Endung®s m bei 
Wörtern, deren Stamm fih auf m endigt. Aus frommen 
Herzen, in ftrammem Mari, mit geheimem Murren u. a. fällt 
uns beinahe ſchwer auszuſprechen. Aus Rückſicht auf den Wohl: 
Hang jträuben ſich unfre Sprachwerkzeuge gegen folhe Ver— 
bindungen, wie mit grimmem Mute, mit ftummen Munde, in 
dummem Dummenjchanze. Daher wirb ja in manden Sprad)- 

lehren geradezu die Regel aufgeftellt, man folle bei Eigenſchafts- 

wörtern auf m im 3. Fall die Endung en gebrauchen, was na= 
türlich nicht zu billigen ift. Diefe Scheu vor wiederholten m ift 

offenbar der Grund geweſen, daß gerade in dieſem falle bie 
ſchwache Form auf en neben die jtarfe auf em getreten ift, 

während ja bei weiblichen Wörtern das doppelte r (in friiher 

roter Farbe) feinen Anſtoß erregt. 

Bejeitigen wir darım dieſe ausgeflügelte, künſtlich gemachte 

Regel, die nur für einen einzigen Fall gilt, die geſchichtlich nicht be= 

gründet ift, die der lebendigen Sprache wiberftrebt, die unſere 
beiten Schriftiteller und tüchtigften Sprachgelehrten verwerfen. 
Gebrauchen wir im 3. Falle ebenfo die ftarfe Form »mit neuem 

weihem Weine, wie wir im 1. Falle fagen »neuer weiber Wein« 

und in der Mehrzahl »neue weiße Weine. Wollen wir aber be 

fonder8 hervorheben, daß der Wein nicht nur neu, jondern aud 

im Gegenfag zu Rotwein weiß iſt, fo jegen wir einen Beiftrich 

dazwiſchen >mit neuem, weihem Weine, ebenjo wie wir jchreiben 

mit frifhem, frohem Mute. Unter allen Umſtänden aber ver- 

wahren wir und gegen eine Ausdehnung diefer an ſich unbered)- 
tigten Regel, wie fie Waldemar Meyer anjtrebt. Blücher ift 
und bleibt ein berühmter preußifcher Held, und unjer Verein ſoll 
nad) wie vor heihen: Allgemeiner Deutiher Sprachverein. 

Dresden. Hermann Dunger. 

Rleine Mitteilungen. 

Einen Aufruf zur Erinnerungsfeier für Johann Gottjried 
Herder (vgl. Sp. 353) erläßt der Gefamtvorjtand der Co menius⸗ 
Gejellihaft (Vorfigender: Dr. Qubwig Keller, Geh. Ardivrat 
in Charlottenburg, Berliner Str. 12) und bittet, Beiträge zur 

Förderung der Sache an das Bankhaus Molenaar & So, 
Berlin C2, Burgftr., einzufenden. Er wünſcht weit und breit 
würbige @ebenffeiern dieſes Lehrers der »Menſchenliebe und 
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Menfclichfeit« veranftaltet zu wiſſen und dazu die Mitwirkung 
auch der Sprachvereine zu gewinnen. 

— Der Peguefiihe Blumenorden zu Nürnberg hat Herm 
Dr. Günther Saalfeld, deſſen Bejtrebungen für unjer deut« 

ſches Baterland und feine Sprache er hoch zu ſchätzen weiß, durch 
die Ernennung zum forrejpondierenden Mitgliede geehrt. 

— Gegen bie Deutidverderber in deu deutſchen Kolonien. 
Der Gouverneur von Deutichs Neuguinea Dr. Hahl, ein Bayer, 
hat folgenden Erlaß gegen die unmwürbige und gefahrvolle Eng- 
länderei der Deutichen feines VBerwaltungäbereiches gerichtet: 

Gelegentlich der Beiprehung im Wirtjchaftsrate am 26. Juni 
iſt auch die für das Echuggebiet wichtige Sprachenfrage zur Er— 
Örterung gelangt. Es ift eine betrübende Erſchelnung, dab ſich 
eine Verfammlung deuticher Männer für die Beibehaltun 
bes Pidgin-Engllſch enticeiden konnte, Noch weit erniter i 
aber die Tatjahe zu nehmen, dab das Engliihe als Verkehrs— 
ſprache aud unter den Europäern nicht verſchwinden will. Es 
genügt die Anmwejenheit irgend eines english Eprechenden, um 
eine Schar deuticher Männer in mehr oder weniger ſchlechtem 
Engliſch die Unterhaltung führen zu lafien. Es ift denn doch an 
der Zeit, daß wenigftens hierin ein Wandel eintritt, daß das 
Bewuhtjein zum Durchbruch fommt, fofern noch eine vaterländiiche 
Gefinnung in den Herzen ber Deutihen des Bismard-Archipels 
lebt, ein Fortfahren, ein Beharren in dieſer Hinneigung zum 
englifchen Vollstum müſſe die ſchwerſten Gefahren filr den deuiſch⸗ 
nationalen Charakter der Kolonie beraufbeichwören.« 

Schließlich erwartet er, »daß endlich ein geſundes, beutiches 
Bewußtjein in der Kolonie erwace, und dab durch ftarres Feſt— 
halten an der Anwendung der beutichen Spradye in Wort und 
Schrift, Abjhüttelung und Abwehr bes Fremdweſens an ſich 
Icio und in der Geſellſchaft die Kolonie dem deutjchen Charafter 
erlange.« 

Nicht leicht und raſch lann man fich zu einer fo jcharfen 

öffentlichen Rüge entichlofjen haben. Aber noch deutlicher wird 

es, wie jchlimm die Dinge in Neuguinea ftehen müſſen, durch 

die unmöglich ohne genaue Kenntnis der Verhältniſſe geäußerte 

Erwartung der Deutſchen Kolonialzeitung, der wir die 
Kenntnis des Falls überhaupt verdanken, daß der Gouverneur 
damit im ein Weſpenneſt gegriffen und einen ſchweren Kampf 
heraufbeſchworen haben werde. 

Unvermutet erhalten wir bier plöplih den wahrhaft er— 

fchredenden Einblid in einen völligen Mangel an deutſchem 
Selbfibewußtjein und Ehrgefühl. Landsleute, die durch Reichs— 

zufchüfie unterjtügt da draußen im Genuß und Schupe beuticher 

Reiche macht ihre Geichäfte treiben, lafjen deutſche Sprache und 

Art, ftatt fie in der Ferne zu Ehren zu bringen, wie wir daheim 
mit gutem Zutrauen von ihnen erwarten, den Fremden zum Ge— 

fpött werden! 
Sehr erfreulich aber, wie der Mahnruf felbit, ift auch bie 

volle Entjchiedenheit, mit der ihn die genannte Zeitung, wie bes 
fannt, das Vereinsblatt der Deutichen Kolonialgefelihaft, auch 
ihrerfeit$ aufnimmt umd weiter gibt. Im einem befonderen Auf- 
ſatze »Der Kampf um die deutſche Sprache und das Deutſchtum 
in den bdeutichen Kolonien« ſpricht fie (in Nr. 45 v. 5. Nov.) über 
die traurigen Zuftände und ihre über Sprache und Bollsgefühl 
hinaus auch den äukeren Machtbeſtand ſchwer gefährbenden folgen 

und ſchließt mit einem jehr warmen Aufrufe an die Megierung 

und alle Kreife unfres Volles, den deutſchen Kolonien die deutiche 

Sprache zu reiten. 
Mit Befriedigung und hoffnungsvol kann der Spracjverein dieſe 

wertvolle und große Bundesgenoſſenſchaft in dem Streite begrüßen, 
den er für die Mutterfprache, diefe Trägerin beutjchen Geiftes 

und deuticher Macht, überall jührt und auch in unfern Stolonien, 

den Bürgichaften für die deutſche Zukunft, gegen die bejonberen 

Gefahren jchon aufgenommen hat. Bom Windhufer Zweigverein 
2* 
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und feinem mutigen Führer Piarrer Anz gerufen, haben ſich in 

Südmweflafrita wadere Deutihe gefunden, die mit feiten (Ent 

ſchlüſſen und beharrlich dort der Spradverwüftung entgegen⸗ 
treten.) Und in Neuguinea müfjen unter Gebanfenlofen und 
Charalterloſen doch auch Männer mit deutigem Sinn und Ges 
wiffen zu finden fein, die fich durch den ernſten und dringenden 

Wedruf werben aufrütteln und zum Kampfe fammeln lafjen. 

— Inter der Überfchrift Deutſche überhöflichteit brachte der 
Düffeldorfer Generalanzeiger vom 11. November in Nr. 313 bie 

folgende Bemerkung: 

» Auf ein in italienifher Sprache abgefahtes ug in 
welchem der italienifche Unterrichtäminifter beim Tode Mommfens 
dem preußiichen ultusminifter die Teilnahme des gelehrten Ita— 
liens ausfpricht, Hat Exzellenz Stubt ebenfall® in italteniicher 
Sprache geantwortet, vermutlich, weil er zeigen wollte, daß man 
tm Sultusminifterium Italieniſch Tann, und weil er befürchtete, 
dak ein von einem deutſchen Minifter in deuticher Sprache ab» 
efahte® Danktelegramm in Rom nicht verftanden worden wäre. 
Der italienische Miniſter hat aber ohne weitered angenommen, 
dab man im Berliner ultuäminiftertum Stalieniich verſteht. 
Bann wird endlich diefe Überhöflichkeit aufhören, mit der unjere 
Behörden auf fremdiprachige Zuſchriften ausländiicher Behörden 
nicht in der deutichen, fondern in ber fremben Sprache antworten, 
während es z. B. amerifaniichen Behörden, an welche von hier 
aus höfliherweife offizielle Telegramme oder Zufchriften in engli- 
ſcher Sprache —— werben, gar nicht einfällt, dieſe Höflichkelt 
durch eine in deuticher Sprache abgefahte Antwort zu erwidern? 
Für Montenegro oder Ungarn oder Siam mag folde Gepflogen- 
beit angebracht fein, aber die deutihe Sprache ift eine Welt- 
Ipradhe.« 

In der Beurteilung ftimmen wir bem rheinifchen Blatte bei und 

fehen ein beſonders erfreuliches Anzeichen darin, daß mir bieje 

Äußerung eines gefunden Vollsbewußtſeins in einer fonft farb- 
lofen Zeitung finden. Aber die Nichtigkeit ber Angabe möchten 
wir jtart bezweifeln. 

— And der Schweiz. (Bol. Nr. 10.) Der Brieger Anzeiger 
empfiehlt in einem »Deutjhe und Weljche im Oberwalliß« übers 

fchriebenen Aufſatze in Nr. 89 vom 7. November ben Zuſammen⸗ 

ſchluß aller deutſchgeſinnten Oberwallifer. Unterftügung ber vors 
handenen deutſchen Schulen und Büchereien und Gründung 

neuer, fräftige Betonung des Rechts auf die deutiche Mutter- 

fprache durch Beſchwerden bei den Behörden über jeden Fall von 

Berwelihung, Aufllärung der öffentlihen Meinung im Ober- 
wallis ſelbſt und in der ganzen deutſchen Schweiz, lurz uner- 

müdlihe Wachſamleit und fräftiges Einſchreiten gegen verwel⸗ 
ſchende Mafregeln wird als Nufgabe eines foldhen Schutzvereins 

ausgeſprochen. Es fällt den Deutichichweizern nicht ein, bie 

franzöfiihe Sprache gering zu jhäpen und fie zu vernachläſſigen, 

wie es umgekehrt die Welſchſchweizer mit beuticher Sprache und 

Kultur gem tun, aber in Hocdhaltung der Mutterſprache und 
unermlübdliher Arbeit für ihre Erhaltung wollen fie jene zum 

Vorbild nehmen. »Die Deutihhichmweizere, jo jchlieft der Mahn- 
ruf, »haben doch dieſelben Rechte auf Erhaltung ihrer Mutter: 
Iprache wie die Welfchichtweizer! Mögen fie ihre Rechte geltend 

machen, bevor es zu ſpät iſtl- Es gibt alfo trotz allem eine 

Sprachnot und eine Spradjenfrage in der Schweiz, ja der Brieger 
Anzeiger Spricht als beſtimmte Tatfahe aus, daß die Alliance 

frangaise in der romanischen Schweiz arbeite. Daher wird auch 

ber Deutjche im Reich, der den Wert unjerer Geiftesgemeinfchaft 

mit der Schweiz für beide Teile zu ſchätzen weiß, mit aufmerfs 

1) Bgl. den Auffag »Eine emfte Gefahr für Deutſch-Süd— 
weitafrifa« in der Mainummer 1902 und die Berichte über den 
Zweigverein Windhul auch im Jahrgang 1903. 
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famer Teilnahme auf die Bewegung dort bliden, umſomehr als 
fie jo maßvoll und befonnen auftritt. 

— Nodmald 1000 Mark. Wir werben gebeten mitzuteilen, 
daß die befannte Bielefelder Fabrik von Stratmann u. Meyer, 

ehe fie fi für die Annahme des Wortes »Anufperchen« ent 

ſcheidet, noch einmal 1000 Mark für bie beite Verdeutſchung 

des Wortes Cakes ausgefchrieben hat. Das Preisrichteramt 
liegt wieder in benjelben Händen, Vorbrudlarten zum Bewerb 
— und nur biefe find verwendbar — werden bei allen Berlaufs- 
ftellen ihrer Waren verabfolgt oder gegen Einfendung eines freis 

gemachten Briefumfchlages auch von ber Fabril in Bielefeld jelbft 

zugeichidt. Die Bewerbungen müflen vor dem 1. Januar 1904 

eingefandt werben. Die beim erften Ausſchreiben eingelaufenen 

Borfchläge find jegt unzuläffig, man erhält ein Verzeichnis von 
ihnen mit den Karten. Übrigens find es über 5000 Wörter, und 
eins beweiſt daS Ileine Heften gewiß, nämlich die unerjchöpf- 
liche Fülle von Möglichkeiten, die unfere Sprache zur Benennung 
eines neuen Erzeugnifjes deutichen Gewerbfleißes hat. 

— In Nr. 10 Sp. 300 ift über die frauzöſiſche Speifefarte 
eines großen Dresdner Gaſihoſs Beſchwerde geführt worden. Das 
Hotel Bellevue verfidyert uns unter Einfendbung einer großen 

Menge feiner Tiſchkarten aus der Zeit von Juni bis Oftober, 

daß es ſich feit Jahren bemühe, die fremden Ausbrüde durch 
unfere guten deutſchen zu erjepen. In der Tat ift das der Fall, 
wie auf den Tagestarten — Plats du jour, die diejer Überſchrift 
entiprechenb in beiden Sprachen abgefaßt find, jo auf den beut- 

ichen unnötig Menu überjchriebenen Mittagsfarten, die neben ben 
franzöſiſchen aufgelegt werben. Die franzöſiſche Karte ſoll dem 

ber beutihen Sprade unkundigen fremden den Aufenthalt im 
Haufe fo angenehm und leicht wie möglich machen, und jeine 

Säfte find nad) der Angabe der Gejchäftsleitung zu vier Fünfteln 

Ausländer, denen die franzöfiihe Karte geläufig ſei. Wir teilen 
zur Berichtigung diefe Angaben gern mit und ohne weitere Be- 
merkung, benn dem Bellevue ſoll nicht unrecht geichehen. Wenn 

e3 aber fragt, warum denn unſer mit ber franzöfiichen Starte 
unzufriebner Mitarbeiter nicht beim Kellner näher nachgeforſcht 
babe, jo heißt wenigftiens das doch gewiß, auf ben ausländiſchen 

Gaſt zu viel umd auf den deutfchen zu wenig Nüdficht nehmen. 

Da diefer mit der Zeit anfängt, dafür empfindlich zu werden, 

ift und bleibt ebenjo erfreulich, wie es feftfteht, daß auch für den 

Seihäftgmann dem Ausländer gegenüber deutiche Tüchtigkeit mehr 
wert ift, als allzu böfliches Entgegenfommen und gar Verhüllung 
ber Nationalität. 

Sprebfaal. 

Er ſpricht franzöſiſch wie eine Kuh ſpaniſch. 
Die vielen Herren, welche fich in der Oltobernummer Sp. 304 

über dieſe Redensart im Einklang geäußert haben, und ebenfo 
ihre Vorgänger bitte ih fehr um Entſchuldigung, wenn ich ihre 
Deutung zuruckweiſe. Es liegt gar nicht& vor, was bie Verderb⸗ 
ni® von une vache espagnole aus un Basque espagnol 
wahriheinlic machen lönnte (dab irgendwo und irgendwann vace 
für basque gejagt worben fei, in mir unbelannt). Auch bei 
uns verförpert ja in ſprichwörtlichen Wendungen die Kuh nicht 
felten die Dummbeit oder Unwiſſenheit: »er veriteht davon jo viel 
wie die Kuh vom Kalender, vom Sonntag, von der Musfatnuß.« 
Bei den Franzoſen heißt oder hieß es: ils sont devins comme 
des vaches, ils devinent tout ce qu’ils voyent — il 
est prophöte comme une vache (Rolland, Faune populaire 
de la France V,85). Une vache espagnole iſt nun weiter 
nichts als eine Steigerung von une vache; das freundliche 
Gefühl für den Nachbar Außert ſich oft auf folde Weile. Belon- 
ders angebracht fcheint der Zuſatz da, mo es fi um die frans 
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fiihe Sprache handelt: »er ſpricht franzöfifch wie eine ſpaniſche 
d«; auch die franzöfiihe Kuh fpricht nicht franzöſiſch, aber 

vielleicht verfteht fie es doch etwad. Man jagt Übrigens aud: 
il est sorcier comme une vache espagnole (a. a. O.). 
Die erflere Redensart ift ſchon recht alt, und fie ift durch dem 
franzöfiichen Einfluß in Oberitalien verbreitet worden. Zu Mai- 
land, Bergamo, Parma, Reggio jagt man, und zwar in der 
Mundart: »er fpricht —— (lateiniich) w. e. ſp. .« Man 
wendet den Ausdruck wohl noch auf andre fremde Sprachen an, 
aber, jo viel ich weiß, nicht auf die einheimijche, die italienlſche. 
In Piemont nennt man einen dummen Serl »ſchlau wie eine 
ipanifche Kuh · Ja, ohne Fronie hat man das allgemein obers 
ttaftentiche »dict wie eine Kuh⸗ hier und da (jo zu Bologna) 
entiprechend erweitert: »did wie eine ſpaniſche Kuh«e. Bor dreißig 
Jahren Hörte ich im Engadin die in Frage ſtehende Wendung aus 
romanishem Munde und gebrauchte fie felbjt gelegentlih: eau 
tschauntsch rumaunsch scu üna vacha spagnöla (id 
ſpreche romaniſch w. e. fp. 8.). Es befrembdet mich nun jehr, im 
Ballioppiihen Wörterbuch zu lefen: el discuorra franzes ober 
el so tudais-ch sou üna vacha spagnöl (er kann deutſch 
wie eine Kuh ſpaniſch), wo aus dem franz, espagnole ein Adverb 

morben ift, wie bei den Germanen ber an Frankreich ſtoßenden 
Sanpftrice: hesprekt fransch wie de Kuh spansch u. ä. 
(fördernd wirkte hier der Neim ein). 
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223) »Beim SHinunters 
ihlendern des Selterswegs 

fält 3. 3. das Schaufenfter bes 
Uhrenhändlers M. auf. Wir 

fehen ba ... ein paar inter= 

effante Gemälde... Das 

eine wirb ber flüchtige kun— 

dige Sunfibetrachter wohl für 

einen Gerard Dau halten, 

jenen nieberländifhen Dialer, 

defien Hauptbeftreben darin bes 
ftand ... Das Gemälde ift 

ungemein harafteriftiich für 

jene einft viel bewunberte Spe⸗ 
zialttät, ala welche Schal— 

den in ber Kunſtgeſchichte be- 

fannt iſt.« (Muß einer weſt⸗ 

beutichen Zeitung mitgeteilt von 

Bibliotgelsaffiftent H. Hepding 
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223) Wenn wir jet ben 

GSelteröweg binunterjchlenbern, 
fo fällt uns das Schaufenfter 

des Uhrenhändlers M.auf. Wir 
jehen ba ... ein paar anzlehende 
Gemälde... Das eine wirb 
der Fundige Runftbetrachter bei 
flüchtigem Hinfehen wohl für 
ein Werk Gerard Dows halten, 

jenes nteberländijchen Malers, 
befien Hauptbejtreben barin bes 
fland ... Das Gemälde tft 
befonders bezeichnend für jene 
einft viel bewunderte eigenartige 
Richtung, als deren Hauptvers 
treter Schalden in ber Kunſt⸗ 
geſchichte befannt ift. 

Graz. H. Schudarbdt. 

Sur Schärfung des Sprachgefilhls. 
222) »Den Höhepunft ſei⸗ 

ned Ruhmes ald Erzähler be— 

ginnt er Heinr. Hansjafob] 
in den ‚Wilden Kirſchen?‘ und 

in ‚Dürre Blätter‘ zu ers 

Himmen, um in in ben 

‚Scyneeballen‘, beſonders aber 

in der darin enthaltenen Erzäh: 

222) Seinen Ruhm ald Er- 

zähler begründet er in ben 

» Wilden Kirſchen- und ben 

» Dürren Blättern«; den Höhes 

punlt erreicht er in den »Schnees 

ballen«, beſonders aber in der 

darin enthaltenen Erzählung 
»Der Vogt auf Mühljteine. 

lung ‚Der Bogt auf Mühl- 

ftein® zu erreihen« (Mus 

den Wiesbadener Bolldblichern 

nitget. von Bibliothel&bireftor 
Dr. Lohmeyer in Kaſſel.) 

Einen »Höhepunft erklimmen« tft dasjelbe wie ihn »er- 

reihen«; man fann aljo nicht »beginnen ihn zu erflimmen!«. 

Wenn die »Scneeballen« höher zu jchäßen find als bie 

»Milden Kirſchen⸗, fo hat der Dichter mit dem letzteren Werte 

eben den Höhepunft noch nicht erreicht. 

Gegen die Wortverbindung: in »Dürre Blättere — 
iträubt fich jebes gejunde Sprachgefühl. Das Berbältniswort 
in verlangt bier ben dritten Fall. Törichterweiſe halten es 

mandje für einen Berftoß gegen bie Genauigfeit, bei Angabe 
von Büchertiteln und Überichriften die Fallendung anzufügen, 

namentlich wenn jie Anführungsftriche Hinzufegen. So lieft man: 

in der Münchener » Allgemeine Zeitunge, aus »Die Kraniche bes 
Ibylus⸗, des »Württembergiicher Beobadhter«, des » Berliner 

Tageblatte, Inter »optiſche Doppelfternee verfteht man —, Lieb⸗ 

rechts Aufjag im »Neued Jahrbuch der berliniſchen Geſellſchaft 

für deutſche Sprache« (vgl. Heinge, Sprachhort S. 30). Übri-— 
gens verjährt der Bf. ſelbſt nicht gleichmäßig. Trotz der Anfüh- 

rungsjtriche Schreibt er: in den »Wilden Kirſchen⸗ — durchaus 

mit Recht; denn abgejehen von ben Gänſefüßchen deutet ſchon 

der große Anfangsbuchſtabe bes Eigenſchaftswortes darauf 

hin, daß hier ein Buchtitel angeführt wird. Will man aber 

den Titel bis auf den Buchſtaben genau angeben, jo braudt 

man nur ein erflärendes Wort davor zu ſetzen, wie: in ber 

Schrift »Wilde Kirfhene. Dies tut ja der Bf. felbft, wenn er 

fchreibt: in der Erzählung »Der Vogt auf Mühlftein«. 

in Gießen.) 

Dan kann wohl jagen: ich jchlendre einen Weg hinunter, 

aber nicht: der Weg wird von mir binuntergefchlendert; 
daher nicht: beim Hinunterjchlendern bes Selterswegs. — 

Für das Werk eines Künſtlers ſetzt man oft den Künftler- 
namen vermöge eined Begriffstauſches, der jogenannten Dies 
tonymie: man lauft einen Rubens, man jpielt Chopin, man 
fingt Richard Wagner, man lieft den Homer, man benußt 
einen Fraunhofer. Uber wenn der Name bes Künſilers für 
fein Wert gebraucht wird, dann darf nicht, wie hier, ein Beis 

ſatz folgen, ber ſich nicht auf das Werk, fondern auf die Ber 

fon des Künſtlers bezieht. Auch Spezialität wird hier in 
doppeltem Sinne gebraucht, zuerft für die Eigenart einer Kunſt⸗ 
richtung, dann für bie eines Künjtlers. 

Geprüft von den Herren Behaghel, Brenner, Erbe, Gartner, 
Gombert, Heintze, Khull, Lohmeyer, Lyon, Matthias, Pietſch, 
Saalfeld, Scheffler, Wappenhans, Wilfing. 

—— über bie vorſtehenden Sätze, Beiträge u. a. bittet 
man einzufenden an Brofeffor Dr. Dunger in Dresben- M., 
Schnorrſtraße 3. 

Bücherſchau. 
Herders Werte. Herausgegeben von Prof. Dr. Theodor 

Matthias. Kriliſch durchgefehene und erläuterte Ausgabe. Fünf 

Bände. (Meyers Klaſſilerausgabe.) Leipzig u. Wien, Biblios 
graphiiches Inſtitut. In Leinen gebunden 10 .4. 

Nah Vollendung der großen wiſſenſchaftlichen Herberansgabe 
B. Suphans (Herders Sämtliche Werke. 1877 — 1900. 32 Bbe.), 
deren Eigenart ihre unmittelbare Verbreitung und Wirkung auf 
die gelehrte Welt bejchränfen muß, war eine neue Auswahl baraus 
ein Bedürfnis. Eine ſolche darf auf alles das verzichten, was 
bloß oder Hauptfächlich geichichtlichen Wert hat, fo jehr eö dem 
Berſtändnis der Bergungenheit dienlid, fein mag; was aber für 
das Leben der Gegenwart unverändert frudibar und weckend ift, 
das muß fie darbieten, muß aber zugleich mit fundiger Hand bie 
Fingerzeige geben, die ber heutige Leſer bedarf, um ben rechten 
Standpunkt für die Betrachtung zu gewinnen. Go bat Th. Mat» 
thias jeine Aufgabe veritanden umd fein Augenmerk darauf ges 
richtet, den weiten Streifen der @ebildeten, um es mit feinen 
eigenen Worten zu jagen, unjern national bewußteſten 
Brediger edeljten Menichentums wieder nahe zu bringen. 
Er gibt aljo eine überlegte Auswahl, aber er erläutert fie auch 
und zwar nicht nur durch eine eingehende Geſamtdarſtellung über 
»Leben und Werke« und einen fnappen Abriß über Herders 
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Sprache, jondem auch — und darin liegt das bejondere Vers 
bienft — durch jorgiame »Einleitungen des Herausgeberö« vor 
jedem Stüd und — auch das feineswegs unwichtig — durch 
— ſachtundige Anmerkungen unter dem Text, die dem Leſer 
en jtörenden Verdruß erjparen, da und dort an einem ber 
Gegenwart fremdgewordenen Namen oder Gegenſtand ratlos 
hängen zu bleiben. Der 100. Todestag Herders wird überall das 
Gedächtnis an ihn erneuern, aber in der drängenden Haft unfrer 
Seit verwehen folhe Erinnerungen raſch. Vlelleicht gelingt es 
diefer Ausgabe, was wir ihr aud um unfrer beſondern Sache 
willen jehr wünjchen, ins Volk zu dringen und einen Ertrag von 
der Feſtfeler, an der auch unfre Peitfchrift teilnimmt, für die 
Dauer —— In Johann Gottfried Herder vertrug ſich 
der Gedanke der Menſchheit mit dem des Deutichtums, und dieſe 
Einheit bedeutet für das um hundert Jahre fortgefchrittene deutſche 
Volk viel mehr als zu Herders Zeit und mehr benn je. Str. 

Denebir, Noberih, Der mündlidhe Vortrag. Ein Lehr 
buch für Schulen und zum Selbftuntericht. I. Teil. Die reine und 
deutliche Ausſprache des Hodjdeutichen. Leipzig 1902. 1,50. 

Das Büchlein hat vor nahezu einem halben Jahrhundert, als 
es zuerst erfchien, feine großen Verbdienfte gehabt; mehr freilich 
noch als diefer erſie Zeil iſt der zweite und dritte nüplich ge= 
wejen, bie der Betonungslehre und der Auffaſſung der Dichtungen 
erwibmet waren. Damals war nod) die qute alte Zeit (die hoffent- 
ch recht bald wieberlehren wird), wo die Bühne ſtreng auf die 

Pflege der Aueſprache, wenigftens im ernſten Drama, bielt. Wie 
würde man in Heinrich Yaubes Tagen wohl über denjenigen ge— 
urteilt haben, der da — mie kürzlich Eugen Wolff in »Bühne 
und Welt«— verlangt hätte, im »Zell«e jolle die jchrwelzeriiche 
Mundart anklingen, und das Närhchen von Heilbronn müſſe ein 
bischen fchwäbeln? Das find Vergewaltigungen des Dichters; 
nur wo biejer es fordert, tjt die Mundart anjtatt der funfts 
mähigen Bũhnenausſprache geſtattet. 

man nun auch ſeit jener Zeit auf der Bühne in der Pflege 
guter Ausſprache nicht vorgeſchritten, jo iſt doch die Erkenntnis 
der geiprodyenen Sprache ſeildem unendlich viel weiter gelommen; 
ja durch die Ausbildung der wifjenjchaftlihen Phonetik ift fie eigent- 
lich erft geſchaffen worden. Bor allem liegt ein großer Fortichritt 
darin, daß man die geiprocdhene Sprache vom ESchriftbilde zu 
trennen und die unfinnigen Forderungen einer papiernen Aus— 
ſprache zu bejeitigen — bat. 

Darım mutet und Benedir' Büdlein, das mit dem Satze be- 
ginnt: »jeder Buchjtabe (Laut), der geichrieben wird, wird auch 
ausgeiprocdeene, als eine geicichtliche Erinnerung aus längſtver⸗ 
gangener Zeit an. Und wenn eine Verlagdhandlung es unters 
nimmt, ein ſolches Buch umverändert wieber aufzulegen und mit 
der alten unveränderten Vorrede für Lehrzwede zu empfehlen, fo 
rechnet jie auf die Unerfahrenheit der Räuler, die auf diefem Ge—⸗ 
biete leider jehr groß ift. Genau dasſelbe wäre ed, wenn ein 
Berleger ein ehemals nügliches Lehrbuch der Chemie oder Phyſil 
aus den fünfziger Jahren wortgetreu abdruden und für Schulen 
empfehlen wollte! Als Beiipiele der veralteten Auffafjung jeien 
ein paar Säße herausgegriffen. S. 10 »da8 A und Ö find dem 
nach der Laut des e, mit ber Mundjtellung des a und o aus⸗ 
geſprochen ·· S. 18 wird von ei und ai gefagt, es fei »ein feiner 
Unterſchied zwiſchen beiden Lauten, Indem das ei heller, das ai 
voller Elingt«; S. 30 vom v: »jein Laut hält die Mitte zwifchen 
f und we, und es werben »fetter« und »Better« unterjchieden, ufm. 

Dad mag genügen, um vor dieſem Büdjlein zu warnen. 
Die Verlagshandlung follte es ald Pflicht erfennen, es in diefer 
gm fürderhin nicht mehr zu empfehlen, jondern etwa bie zum 

eil recht nüplihen Übungsftüde in den Dienft einer völig 
neuen Bearbeitung zu jtellen. 

Breslau. Prof. Dr. Siebe. 

Deutiches Märhenbucd. Herausgegeben von Ostar 

Dähnhardt. Mit vielen Zeichnungen und farbigen Steindrud- 

urbildern von Erich Kuithan, 2 Bändchen gr. 8. 154 ©. u. 156 ©. 

Leipzig 1903. B. G. Teubner. geb. je 2,20 ME, 

Der durch feine »Heimatllänge aus deutichen Gauen« unjern 
Lejern bereits befannt gewordene Herausgeber beicyentt groß und 
Hein, jung und alt mit einem echten und rechten Deutſchen 
Märchenbuch. Fait volle hundert Bollsmärden werden uns 
vorgelegt, alle jorgfältig ausgewählt und mit Fleiß durchge— 
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ſehen. Daß der Sammıler ſolche Märchen ausgeſucht hat, die in 
ben Grimmſchen Kinders und Hausmärden überhaupt nidjt oder 
boch in wejentlic; anderer Form vortommen, wird ihm gerade 
ber Einfichtige danlen, da der föjtliche Märdenftoff auf diefe 
Weiſe eine willfommene Bereicherung erfährt. Mit Recht meint 
ber Serausgeber, dal; die von ihm wiedergegebenen Märchen 
allzu lange im verborgenen gelegen hätten; jept wird nicht bloß 
der Kenner ihren Wert zu ſchüzen wiſſen. Und für unjere finder 
bedeutet ſolche Märchenſammlung nicht bloß ein Buch zur Luft, 
jonden auch zur Lehre. Des weiſen Erzieberd Mahnungen 
gelten auch bier: »Nur durch bie Stenntni® bes Geelenlebens 
anderer vertieit fich da® eigene. Das Erleben anderer muß 
ein Selbjterleben fein, der Menſch als das größte, merkwürdigſte 
Nätfel muß in allen jeinen Requngen belawjcht werden, und das 
fann beim Märchen, beim kleinſten Liede, wie beim Epos und 
bei ber Tragödie geichehen. Wer jelbft ein Charakter werben will, 
muß für edle Charaktere ſich begeiftern und unedle Charaktere ver- 
abſcheuen gelernt haben... Es gilt vor allem ein reines, edles 
und fräftiges Empfinden in der Jugend zu weden. Denn nur 
aus ihm erwächſt ein kräftiges Wollen, ein Träftiger Charakter, 
das Wiſſen ftärlt die Fähigkeiten, weckt die Talente, aber die 
Läuterung bed Empfindens und Wollend wedt und ftählt den 
Eharalier.« 

Diefen, reichlichen Gewinn bringenden Schap aus der vorliegen- 
den Märchenſammlung zu heben, laden wir unjere Leſer hiermit 
ein. Das gediegen autgeftattete Buch verbient mit Fug und 
Recht ein deutiches Hausbuch zu werden. Dak jeine Sprache 
gut und rein ertönt, veriteht fih zwar von felbft, jei aber doch 
an diejer Stelle noch bejonder& hervorgehoben. 

Günther Saalfeld. 

Heydtmann= Glausniger, Deutſches Leſebuch für 

Präparandenanftalten. Leipzig. B. ©. Teubner. Band J, 

233 ©. 2,60 4. Band II, 176 ©. 2,20 .4. Band III, 470 ©. 
480 A. 

In Nr. 3 des laufenden Jahrgangs dieſer Zeitfchrift machte 
ih die Leſer auf eim neu erjchienenes deutſches Leſebuch für 
Lehrerinnenjeminare von Dr. Heydtmann aufmerkſam. Die dort 
gemachten Wusftelungen find, wie der Verleger mir mitteilt, 
aud) von anderen Seiten erhoben worden, und es ift vom Sprach 
verein mit —— zu begrüßen, daß ber Verleger ſich mſolge⸗ 
deſſen entſchloſſen hat, das Werk überhaupt zurückzuziehen und 
in neuer Form erſcheinen zu laſſen. So ift zu erwarten, daß 
diefe neue Form den Wünſchen des Vereind mehr entiprechen 
wird. Inzwiſchen ift von demfelben Verſaſſer ein deutſches Leſe- 
buch für Präparandenanftalten ebenfalls bei Teubner erjchienen. 
F dieſem neuen Werke zeigt ſich erfreulicherwelſe das deutliche 

ſtreben, auch in den Äbſchnitten in ungebundener Rede eine 
ſolche Auswahl zu treffen, daß der Reinheit der deutſchen Sprache 
Rechnung getragen wird. Wenn das noch nicht in allen Fällen 
elungen iſt, jo iſt dies nur ein Bewels dafür, wie ſchwierig es 
t, aus wiſſenſchaftlichen Werfen neuerer Verfaſſer zu ſchöpfen, 

ohne fortwährend auf Stellen zu floßen, die weit dabon entfernt 
find, ein reines Deutſch darzubieten. Namentlich einige Aufſätze 
aus dem Abſchnitt »Naturgeichichtliches« für die zweite Klaſſe 
find nicht einwandjrei. Es iſt in dieſen Blättern jchon wieder: 
holt dargetan worden, welche Bedeutung für unfre Vereins: 
bejtrebungen die Tätigkeit der Vollsſchullehrer hat. Daher muß 
wohl gefordert werden, daß ſchon im den Präparandenanitalten 
Sinn Sr die Schönheit und Neinheit unjrer Mutterſprache ge 
weckt werde. Mögen fi die Verſaſſer von deutichen Lefebüchern 
für folche Anſtalten deifen je länger je mehr bewußt werden. 

Elbing. Horn. 

Seitungsihau. 

Aufſähe in Zeitungen und Beitfchriften. 

Goethes Stellung zu bem Begriff deutſcher Nationals 

fultur. Bon Dr. Paul Loreng. — Monatsichrift für höhere 
Schulen. 11,5, 80-273. Mai 1909. 

Unter den guten und großen deutſchen Namen ift gegen den 
Sprachverein feiner jo oft und fo grundlos mißbraucht worden 
wie der Goethes (vgl. noch die Aprilnummer Sp. 101 ff). Wan 
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tlammert fi an einzelne gegen unverflänbige riffe gerichtete 
Ausiprüde und bildet ne. ann ein, mit biefer vermeintlichen 
Ablehnung der Spradjreinigung die gejamte Tätigkeit des Sprach⸗ 
vereind beftreiten zu dürfen. Ält ift daher das dort auch wieder: 
holte Verlangen nad einer zulammenfafienden Würdigung alles 
defien, was Goethe über Sprachreinigung gejagt hat. Und wenn 
wir ſchon immer ber Meinung geweſen find, dak wir uns davor 
leineswegs zu fürchten haben, jo erhebt e8 der Auffa von Paul 
Loreng über allen Zweifel, dab fi) im Gegenteil die nationale 
Grundanichauung, aus der die Arbeit unſeres Vereins erwachſen 
ift, künftig noch mehr, als es ſchon geſchah, auf Goethe felbft zu 
berufen und zu ftügen Hat. 

Das tiefe Bedauern Goelhes, feinem »großen, ftarfen, ge 
achteten und gefürchteten Volle anjugehören« — durch W. Bodes 
Heine Schrift, Zwei vertraulide Reden ya neuerdings in 
eindrudsvollen Jufammenbang gelegt und in feiner Bebeutfamfeit 
ſchon von unferer Zeitichrift (1000 Nr.6 Sp. 176) kurz gewürdigt — 
ift auch wohl der erfte Anſtoß zu Lorenhens Gedanlengang & 
worden. Weiteres Eindringen bat ihn zu der einleuchtenden Er— 
fenntni® geführt, wie jehr Goethes Bedeutung für unfere Zeit 
und Zukunft auf der bejonder& ſtarken Ausprägung gerade feiner 
volthaften, nationalen Eigenart ruht. Troß allem, was zu wider- 
ſprechen jcheint, war Goethe, das iſt das Gejamtergebnis, vom 
Deuiſchgedanlen ganz durddrungen. Das befunden jeine ur— 
beutichen Geftalten Goͤtz von Verlihingen, Hermann und Dorothea, 
vor allem Faujt; nur der fraftvoll nationale Kern feines Geiſtes 
macht es begreiflich, wie fi im ihm Altertum mit Ehriftentum 
und moderner Naturforichung vollfommen vermählen fonnten. 
Ziel und Beftimmung ſeines Bolfes ſah er darin, durch all 
gemeine, volle Entfaltung der eigenen Art zu Selbſtachtung und 
über eine politiſch⸗ militärifhe Einigung ſchließlich auch zu einer 
deutſchen Nationaltultur fortzuichreiten. Daß es den Deutfchen 
feiner Zeit infolge fremder Einwirfungen — aud an die Sprache 
denft er dabei in Dichtung und Wahrheit Buch 7 ausdrüdlih — 
an bodenſtändiger, elechter, jelbitficherer Eigenart fehlte, 
tadelt er häufig und herb, und das eben fand und pried er an 
altdeuticher Bau= und Dichtkunft, Nibelungenlied, Straßburger 
Münfter, Kölner Dom, an Hans Sachs, an Albredit Dürer. 

Goethe jah im voraus die Entwidlung, in ber wir heute, 
vom Biele noch weit entſernt, doch begriffen find. Gie ift eine 
Selbitbefinnung unferer Bolfseigenart, und jo allein will auch 
die Arbeit des Spradwereins verftanden fein. So ſcharf wie von 
Paul Loreng ift Goethes Deutjchtum noch nicht erfaßt und dars 
gelegt worben; wie überichäßte noch der fonit jo feinfinnige Hehn 
es Dichterd Flucht aus den graufihen Tagen ber nordiichen 
imat! Die —— Lorenßens, den »großen Deutſchen« jo 
unſern höhern Schulen aller drei Arten zu betrachten, möge 

ja erfüllt werden! 
Noch ein kurzes Wort über eine beiläufige Außerung Lorentzens, 

die als ein Widerfpruch zu feiner Grundanichauung ericheinen 
fann. Er bellagt als heute 30 Jahre nad der nationalen Eini— 
gung nicht jelten »die recht oberflädliche Art, fein Deutſch 
tum zu befunden, die wir ja mit dem undeutſchen Ausdruck 
Chauvinismus zu bezeichnen pflegene. Uhauvinismus ijt 
ſicherlich undeutſch als Wort und Sache, und wahrfceinlich gibt 
es ihn unter Deutichen überhaupt nicht. Mber dad Wort iſt vor 
allem den noch immer ſehr vielen Leuten Außerft bequem, denen 
jedes deutichnationale Empfinden und deſſen Betätigung unbequem 
it. Was der ganz anders denfende Paul Loreng darunter ver 
fteht, die oberflächliche Art, fein Deutichtum zu befunden, das 
ift erftend doch gar fein Chauvinismus. Zweitens aber ift es 
nicht ein Widerſpruch, jondern gerade eine natürliche Folge ber 
vor 30 Jahren gefchehenen Einigung, der von ihm befprocenen 
Entwidlung. Denn die Art, in der ſich innere Gefinnung nad) 
aufen befundet, hängt von dem Einzelweſen ab, der feine z. ©. 
äufert fie anders als der Grobe, der Hochgebildete anders, als 
der gemeine Mann. Das ift doc) jelbitverftändlih. Danlet Bott, 
daß jich überhaupt Deutfchtum zu befunden beginnt, und ſchreckt 
den Seinen nidyt ab durch Mäkelei an feiner Form! Str. 

Das Weſen der Nürnberger Mundart. Bon Auguft 
Gebhardt. — Feitzeitung für das 10. deutſche Turnſeſt zu 

Nürnberg 1903, Nr. 4 S. 67 fj. 

Die Nürnberger Mundart iſt fälſchlich bisher als fränkiſch 
bezeichnet worden. Vielmehr bildet ſie den weſtlichſten Ausläufer 
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bes oberpfälziichen Zweiges ber bayerifchen Mundart. Geſprochen 
wird fie von der mittleren Klaſſe der Bevölferung, wenn auch 
bie Zahl der die reine Mundart Sprechenden immer Eleiner wird, 
Ihre lautlichen Bejonderheiten ftellt der mit dem Stoff offenbar 
mwohlvertraute Verfafler dar. Bon —5* Einzelheiten iſt be— 
ſonders auffallend der Gebrauch des rüdbezüglihen Fürworts 
ſich ſtatt uns, z. B. mir boode ſich — wir baden uns, das ſich 
als überbleibſel der mihd. Form unsich erklärt, ſowie die Mit: 
teilung, daß der Nürnberger ſeine Sprache mit einer unglaub⸗ 
lichen Anzahl der geſchmackloſeſten, ja lächerlichſten Fremdwörter 
berauspugt, für die der deutſchen Sprache der reichſte eigne 
Wortvorrat zu Gebote ſteht. 

Eifenberg S.«A. Dar Erbe, 

Ausländerei im täglihen Leben. — Weftfälifche Zeitung 
vom 22. Muguft 1903. 

Aus einer Heinen Schrift des Lic. Bröffe (Wallmann, Leipzig) 
wird hier einiges wiedergegeben. Die Franzöfelet iſt im Rüde 
gang begriffen, obwohl und ein Blid auf bie Speijefarte über- 
geugen kann, daß fie noch fange nicht überwunden ift, und jchlieh- 
ich macht fie auch nur einer andern Ausländerei, der Englänberei, 
2. Der Deutſche, zumal, wenn er ſich eine Zeit lang in 

gland aufgehalten hat, fucht etwas darin, fich im eigenen 
Lande als Engländer aufzuipielen. Vielen Deutichen ift beim 
Sport das Engländern in Sprade und Meldung das Widhtigfte. 
Anſtatt die überfläffigen Fremdwörter zu vermeiden und die uns 
überjegbaren deutich auszuiprechen, ſuchen dieſe Leute mit Fremd⸗ 
ausdrüden und ihrer möglichit genauen Ausſprache zu glänzen. 
Die Verbeutichung der engliihen Sportausdrüde oder der Erſatz 
ber engliihen Spiele durch deutiche würde ihnen den ganzen 
Sport verleiden. Der Simplicifjimus brachte unlängit eine 
boshafte Bemerkung gegen die engliſch jprechenden Tenntsjünglinge. 
Überſchrift: Deutihrer Sport. Dann Bild eine® Tennisplaßes 
mit verjchiedenen Spielen. Dann: » Zählen Sie doch nicht dbeutich, 
Sie blamieren ja unjern ganzen Kluble Auf den Speilefarten 
unferer Gaſthäuſer erfcheint neuerdings das Englische fiegreich 
neben dem franzöſiſchen. Höchſt beihämend ift es, daß man 
felbft in unferer Zeit des nationalen Auſſchwungs und der Ers 
bitterung über den Burenfrieg in deutſchen Beitungen immer 
wieder Anzeigen in fremden Sprachen, bejonbers in ber englifchen, 
trifft. Wie lange noch werden fich Deutiche zum Spott des Aus— 
lands machen, indem fie in ihrem eigenen Lande den Ausländer 
in deſſen Sprache anreden, jobald fie nur etwas davon verſtehen? 
Wann werden alle Deutichen denfen, wie Minna von Barnhelm, 
bie ſich weigert, in Deutichland jranzöfiich zu ſprechen: In Frank— 
reich würde ich e8 zu jpredhen verfuchen, aber warım hier? 

Das Hänjeln der Hanfa. Leipziger Tageblatt vom 
9. Mai und 11. Mai 1903, 

Es ift den meiften Qeuten unbefannt, daß das Wort >» Hänfeln«, 
momit wir eine harmloje Nederet bezeichnen, von dem alten Worte 
Hanſa abgeleitet ift, das eine Schar, Bereinigung, Gejelichaft und 
fpäter insbeſondere den bekannten norddeuiſchen Städtebund be— 
beutete. Doc war das Hänfeln uriprünglic durchaus nicht 
barmlofer Natur. Denn, um den gewaltigen Zudrang ber jungen 
Kaufleute zu dem berühmten Komptoir der Hanja im norwrgiicen 
Bergen einzufchränten, führte man dort für dieſe eine Prüfun 
ein, und erit durch deren Beſtehen wurden fie in den Bund ur 
genommen, d. h. gebänielt. Diefe Prüfung beftand aus drei 
»Spielene, 1. dem Wajjerjpiel, wobei der Neuling dreimal unter 
einem Schiffe durdigezogen und dann von vier handfejten Kerlen 
mit Nuten geitrichen wurde, 2. dem Rauchſpiel, wobei er in 
einen Schornitein, den ein betäubender Geſtank von brennenden 
Haaren, Flihgräten uſw. erfüllte, zehn Minuten lang gehängt 
wurde, 3. dem Gtaupenfpiel, wobei er mit Spießruten durch— 
—— wurde, bis das Blut kam. Der rohe Gebrauch ver— 
reiteie ſich über viele andere deuiſche Handelsſtädte und ging 

auch auf andere Berufe, z. B. auf die Fuhrleute, über. Mit der 
Beit jedoch, umd vielfach unter dem Drud der ſtaatlichen Ber: 
waltungsbehörden, wurde die Moheit des Hänſelns gemildert. 
Auch konnte man fi) durch den jog. Hänfelgroihen von ber 
Prüfung losfaufen; davon wurde dann der » Hänjelerihmaus« be⸗ 
jtellt. So kam das Hänjeln immer mehr auf ein frohes Mahl 
und eine harmloſe Nederei hinaus. Philipp Stoll. 
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In die Widengeben, flöten gehen und Verwandtes. 

Bon Oskar Weiſe. — Zeitfhrift für hochdeutſche Mundarten, 
herausgegeben von Dtto Heilig und Philipp Lenz, Jahrgang III, 
Het 3 ©. 211jf. 

Den beiprohenen Ausdrüden gemeinfam ift die Bedeutung 
fterben und verderben und die Bildung mit dem Zeitwort gehn. 
Die meiften von ihnen find aus einer beftimmten jinnlichen 
Vorſtellung erwachſen. »Zugrunde« oder »untergehn« ift vom 
Verfinten in die Tiefe des Waſſers nommen. Wer »um 
die Ede« (einer Straßenbiegung) geht, wird unfern Bliden ent⸗ 
zogen. ine andere Auffafjung liegt der Wendung »futich gehen · 

grunde, die ähnlich wie »bop& gehen« als lautnachbildender 
— Interjeltion) betrachtet werden muß und mit —** 
fortwutſchen · zuſammengehört. Den Redensarten »in bie 
Biden gehen«, »in die Binfen geben, in die Pilze gehen« u. a. 
gemeinfam ift, dab es fich in ihmen um Erzeugnijje aus dem 
Gebiete der Pflanzenwelt handelt, die als geringwertig angejehen 
werben. Sie bedeuten zu etwas Wertlojem, zu nichts werden. 
Ahnlich find in den Wendungen »vor die Hunde gehen« (4. B. 
Leſſing, Mifogyn II, 5), >auf den Hund fommen«, das it »für 
die Kape« Tiere vertreten, die in der Wertihägung von jeher 
nicht befonderd Hoc) geftanden haben, und wenn der Berliner 
fagt »in die Käſe fliegen«, fo liegt die Vermutung nahe, daß 
auch hier der bildliche Ausdrud urjprünglic bloß befagen will, 
dab jemand jo geringwertig ift wie Käſe. -In die Brüche gehen« 
hängt wohl nicht mit B — Sumpf zufammen, fondern bejagt 
weiter nichts als zerbrechen, entzwei gehen. »Flöten gehen« hat 
man jehr verſchleden zu erflären verſucht. Weije fommt zu dem 
Ergebnis, daß es wohl mit der thüringiſchen Redensart »auf bem 
legten Loche pfeifen«e zuſammenzuſtellen ift, und da man bem 
Beitwort gehen fein Gewicht beilegen darf, fondern daß es be— 
deutet: flöten, und zwar auf dem leiten Loche. 

Berjtedfpiel in unferer Mutterjprade. Bon Dr. 

Franz Ztemann. — Berliner Zeitung vom 11. Oltober 1903. 

Im Plauderton werden eine Reihe von Wörtern und Wen 
dungen zujammengejtellt, die nur ſcheinbar Pflanzen und Tier 
namen bergen oder verjtedte Tier- und Pflanzennamen enthalten. 
u jenen gehören Maulaffen feil halten — den Mund ofien halten, 

ein Schäſchen, d. i. Schifichen, ins Trodne bringen; Erl- (Effen-) 
Bnig, er — ——ãa— Triberg —5 —* 
von der Prägung), Kinlerlitzchen (— Kankerge Buchſtabe 
(Stäbdhen der Buche). 

Spridwort, Volkslied und Kalender im Bollsleben 
Niederfahfens — Hannoveriher Courier von dem 30. Seh« 

tember 1903 und ben folgenden Tagen. 

Es wird dazu angeregt, ben Sinn für nieberfächfiiche Volls— 
kunde tm Volle neu zu werten, zu beleben und zu pflegen. Rafches 
Sammeln jei vor allem nötig, da viel Stoff, der ohne Zweifel 
mancdes Wertvolle zur Senntnis nteberfächfiichen Bollstums ges 
liefert Hätte, ohnehin unrettbar verloren jel. 

Hauptfählidh für Deutſchlehrer. — Schweizeriſches 

Evangeliſches Schulblatt Nr. 8. Bern den 21. Febr. 1903. 
An die Mahnung, das Schriftdeutich zu pflegen, neben dem 

man immer die Mundart von Herzen lieben möge, knüpft der 
Berf. eine warme Empfehlung unfrer Beitichrift, Die dem Volls— 
ſchullehrer manches biete, was feiner Schule auf die eine oder bie 
andre Weije zu gute lommen miüffe. 

Eifenberg. Mar Erbe, 

Die an (Berlin NW 52, Paulſtr. 10) ftellt bie 
e obigen und früher bier genannten Aufjäge — nidt bie 

bejprodenen Bücher — gern leihweife zur Verfügung. 

Aus den Sweigvereinen, 

In feiner erften Winterzufammenkunft bot der 
hlreich erſchienenen Mitgliedern und Gäften 
des Frl. Klara Defterlen aus Stutt- 

Boppard. 
Bweigverein jeinen 
einen Bortragsaben 
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art. Die Reihe der Darbietungen eröffnete das ergreifenbe 
egeſpräch zwiſchen Marfa und Hiob aus Schillerd Demetrius, 

ei defien Wiedergabe Eigenart und Empfinden der auftretenden 
erjonen in chender Weije zum Ausdruck fam. Hatte 

. Defterlen mit diefer Dichtung ſchon von vornherein für ſich 
eingenommen, jo war der Eindrud, welchen Jul. Wolfjd »Aus 
Sturmed Note bei den Anweſenden hervorrief, geradezu übers 
mältigend, Wber auch die übrigen Vorträge, namentlich die löſt⸗ 
lihen mundartlichen Proben, fanden ftürmifchen Beifall und bes 
wiefen, daß es die Künftlerin meifterhaft verfteht, mit ihrer 
Hangvollen und aniprechenden Stimme ben Empfindungen bes 
Dichters einen wahrheitögetreuen Ausdrud zu verleihen. 

er 
Köln. Fräulein Klara Defterlen aus Stuttgart trug 

in der Aula der Handelshochſchule mac einigen etmleitenden 
Worten des Borfigenden, Oberlandesgerichtsrats Scheerbarth, 
eine Reihe ernfter und heiterer Dichtungen, leytere in ſchwäbiſcher 
Mundart, vor. Sehr angenehm berührte die jchlichte Natürlich- 
feit als Grundton in allen ben verichiedenen Stimmungen des 
Vorgetragenen. Wohllaut der Stimme, verftändnisvoller und 
formihöner Vortrag erhöhten ben Genuß, bejonders in ber Nich- 
tung des Gefühlvollen und Weichen; die Veranlagung für das 
DMarlige trat bei Julius Wolffs Aus Sturmes Not« hervor. 
Bon den Dichtungen in ſchwäbiſcher Mundart gefielen befonders 
»8 Loiterle, a ſchwäbiſchs Eijebahgeihichtle von anno dozumol« 
und »Bloik oi Baterunfere. Die Zuhörer waren jo zahlreich, 
daß neben der großen Aula auch noch ber anftopende Gejangjaal 
und bie darüber liegende Säulenhalle benutzt werben mußten. 
Reicher Beifall lohnie die jchöne Aunft der Vortragenden und 
bewies, daß der Aweigverein die Meıhe feiner Wintervorträge 
durch die Wahl des Frl. Defterlen in glüdlichjter Weiſe eröffnet hat. 

London. Nach längerer Ferienpauſe hielt der Sprachverein 
Samstag db. 24. Oftober feine eıfte eye | in Seyds Hotel, 
Finsbury Square, E. C., ab. Nach einigen Begrükungsworten 
des Vorſißers, Prof. Dr. U. Weiß, worin diefer auf das ftetige 
Badjen deö Vereins hinwies — wir zählen jept 510 Mitglieder 
—, wurde das Gejchäftliche bald erledigt. Es handelte ſich um 
Geſuche an englifche Imterrichtsbehörden zur Förderung ber 
deutichen Spradye. Ulsdann ergrifi das Vorftandsmitglied, Pfarrer 
EN. Nagel, das Wort. Sein Vortrag: Einiges über öfters 
reihiihe Dichtung gab in fnappen, aber Haren Umrifien ein 
anſchauliches Bild von der Bedeutung und rg Pa Diter- 
reicher im deutichen Schrifttum der neueren Zeit. Die fiebziger 
Jahre bildeten die Grenzicheide zwiſchen Grillparzer, Raimund 
und Lenau auf der einen und Anzengruber, Rojegger und Marie 
von Ebner-Eichenbah auf der andern Seite. Der dem Redner 
von ber —— eſpendete Dank war wohl verdient. Der 
nun folgende muſilaliſche Teil beſtand in Geigenvorträgen des 
—— G. Ammon-Hering und in Liederſpenden der Damen 

. Faulftrih (Sopran) und Mina Haft (Alt). Die Begleis 
tung führte der zweite Schriftführer, Herr U. Shönhende, im 
treffliher Weile. Die Verfammlung ſprach den Mitwirkenden, 
ſowie ben beiben Echriftführern, die die Anordnung des Feſtabends 
in die Hand genommen hatten, ihren herzliden Dank aus für 
die auserlejenen Genüſſe. Nun trat die Gemütlichkeit in ihre 
Rechte; es wurden gemeinfame Lieder gefungen und fogar ein 
Tänzchen gewagt, und nur mwiderjtrebend trennte man ‚als 
die Zeiger der Uhr auf Mitternacht zurüdten. 

Magdeburg. Der Verein hielt am 9. November jeine erjie 
Berfammlung in diefem Winter ab. Paſtor Anz aus Windhul, 
ber uns, wie der Vorfigende bei feiner Begrüßung bervorhob, 
nicht nur als Magdeburger, jondern auch ald Begründer und 
Yeiter eined Amweigvereind des Deutſchen Sprachvereins in jeiner 
neuen Heimat nabe fteht, und defien verdienituolles Wirten für Er- 
haltung des Deutichtums jenleits des Meeres ihn in weiten Streifen 
befannt gemacht bat, hielt einen außerordentlich fefjelnden Bor- 
trag über Die deutfche Sprache in Deutih-Südweitafrita. 
Wie überall haben unſre Landsleute dort der fremden Umgebung 
egenüber ſehr wenig Widerftandätraft gezeigt. Bis vor wenigen 
Sehren bediente man ſich nicht nur den Eingeborenen gegenüber, 
fondern auch im Verkehre untereinander eines Spradigemiiches, 
das aus Deutich und Holländiich zufammengejegt war. Die Kolonie 
lief Gefahr ihren deutſchen Charakter zu verlieren. Es iſt das 
Verdienſt des Deutichen Sprachvereins und — wie wir hinzuſetzen 
fünnen — des Redners, da unter Mithilfe der Regierung und 
ber Miffionen jept Wandel geihaffen ijt. Mit zündendem Aufs 
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rufe an das beutiche Volt, fich Überall fein Weſen und feine 
Sprache rein zu erhalten, jchloh der Bortragende. Die Berfamm- 
* dankte ihm durch Erheben von den Sipen. m zweiten 
Teile der Sizung berichtete der Vorfigende von der Hauptverjammt- 
lung in Breslau. Bor allem begründete er den dort angenom- 
menen Antrag, bei der Meichöregierung auf die Schaffung eines 
Reihhdamtes für deutſche Sprache hinzumirken. 

Marburg a, d. Drau, Nach der üblichen ſechsmonatigen Unters 
bredung während der ſchönen Jahreszeit hielt ber Bmweigverein 
am 11. November eine Verfammlung ab, in welcher der Vor— 
figende Dr. Mally der mittlerweile verftorbenen Bereinsmitglieder 
ehrend gedadıte. Hierauf jprach der als deutichwölliiher Schrift- 
Heller und Dichter bekannte Skriptor der Landesblicherei in Graz 
Kari W. Gawalowski über den Dichter Reinhold Fuchs, 
der gegenwärtig al® DOberlehrer an der Erften ftädtiichen Real— 
ſchule in Dresden wirkt, und las deſſen epijche Dichtung »Helga« 
nebſt einigen fleineren Gedichten vor. Nach mehreren ſprachllchen 
Erörterungen erfreute Fräulein Edle von Rziha die Anweſenden 
mit Flaviervorträgen und ſchließlich Oberingenteur Scheit! mit ber 
Borlefung von Gedichten in oberöjterreichiicher Mundart. 

Norden. Der Ziveigverein veranftaltete am 23. Oftober einen 
Unterhaltungsabend, um auch denen unter feinen Mitgliedern 
und namentlich deren Angehörigen, denen bie Gedichte und das 
Recht der einzelnen Wörter weniger am Herzen liegen, einen 
Beweis jeines Wirfend und Gelegenheit zu einem unmittelbaren 
Genufje zu bieten. Fräulein Alara Deiterlen aus Stuttgart 
mwar dafür gewonnen, eine Reihe von Dichtungen vericdiedener 
Art kunftmähig vorzutragen, teils in der kunſivoll behandelten 
Sprache unferer großen Dichter, teil in der urwüchſigen, unges 
fünftelten Mundart des Volles. Sie erfüllte ihre Aufgabe mit 
roßem Geſchick, und ihre Darbietungen fanden bei der zahlreichen 

Buhörericaft in immer fteigendem Maße ungeteilten Beifall, 
mochte fie dramatiſch bewegte Auftritte aus einer Schillerſchen 
Tragödie (Marla Stuart) oder ergreifende Balladen neuerer 
Dichter vortragen, mechte fie die erniten Töne des mahnenden 
uud mehr lehrhaften Gedichtes von Rittershaus zum Preiſe 
unferer Mutterſprache anjchlagen oder die gemütlichen Yaute 
Inftiger Stüdlein in ihrer heimiiken Mundart erflingen lafien. 
Der gediegene Vortrag der Künftlerin, auf richtigem Verſtändnis 
und guter Schulung berubend, verbindet ſich mit perfünlicher 
Liebentwürdigteit und Beicheidenheit. Möchte doch der Verſuch, 
dem Bereine feine alten Mitglieder zu erhalten und womöglich 
neue zu gewinnen, oder doc wenigjtend die Aufmerkſamleit der 
ferner Stehenden und der beranwadjenden Jugend auf ihn zu 
Ienten, von Erfolg begleitet jein! 

Natibor. Nachdem die hiefigen dbeutichnationalen Vereine (Dit- 
marfenverein, Alldeuticher Verband, Deutſcher Sprachverein, Kolo— 
nialverein) es für dienlich erachtet haben, untereinander mehr 
Banlung zu nehmen, bat man bejchlofjen, daß der 18. Januar 
vom Alldentichen Verbande, der 1. April vom Dftmarfenverein 
und der 18, Dfiober vom Deutſchen Spracverein immer in Ges 
meinjhaft mit den geladenen andern Vereinen gefeiert werde. 
um 17. Oltober d. J. hatte der biefige Bmweigverein des Allg. 
eutihen Spradwereins Einladung zu einem Feſtabend, der als 

Kommers gedacht war, ergehen lafjen. Nach dem einleitenden 
Fürſt Bismarck⸗ Huldigungsmarfhe begrüßte Profefjor Enge- 
mann die Gäſte im Namen des feitgebenden Bereind. Nach dem 
eriten Allgemeinen »An ben Kaifer« bracdte reiherr v. Neib- 
nig das Kaiſerhoch aus. Dem zweiten Allgemeinen »Deutich- 
land, Deutichland über alled« folgte die Feſtrede, von Oberlehrer 
NReinip gehalten. Er feierte den 18. Oftober ald ein Doppel- 
feft der Erinnerung (Bölferichlacht bei Leipzig, Geburtstag Kaiſer 
Friedrichs). »Das Volk bedarf«, jo führte er aus, »ſolcher Er- 
innerungsfefte, an denen es zurüdichaut auf feine Vergangenheit, 
auf Großtaten, Irrungen und Leiden, und Mut und Zuverficht 
ichöpft für die Zufunft. Leider iit das Selbjtgefühl der Deutichen 
nicht ftart genug, um widerwillige oder fremde Vollsteile nieders 
uringen. Wenn nun in den legten Jahrzehnten Vereine ents 
Handen find, die auf verichiedenen Wegen dasjelbe Ziel erftreben, 
nämlicd; Abwehr der Feinde zur Stärkung des Volles, jo ift ohne 
Frage zu diefen Vereinen auch der Ag. Deutſche Sprachverein 
zu zählen. Tritt er auch nicht in die Tagestämpie ein, jo wirkt 
er mit ber Pflege der Mutterfprache doch in vaterländiichem Sinne. 
7* mahnenden Gewiſſen unſeres Sprachgeſühls herausgebildet, 

er zur Stärkung des Vollsbewußtſeins berufen.« Nachdem der 
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Nebner bie Beſtrebungen bed Sprachvereins gelennzeichnet und 
als Urfachen bes Eindringens der Fremdwörter die Mißachtung 
der Mutterjprache durch die Gelehrten im 16., 17. und 18. Jahr⸗ 
hundert und den Mangel an Nationalgefühl und Vaterlands— 
liebe genannt hatte, ftellte er weiter feit, daß uns noch immer 
der rechte Stolz dem Fremden gegenüber fehle. Nicht gen 
daß bie fremden Wörter die deutichen verbrängen, auch 
Anlagen, die in unfrer Sprache liegen, finden nicht ihre Aus— 
bildung. Hier will der Spradjverein beſſernd wirken. Weiter 
gedadhte der Mebner der drei deutichen Dichter Gleim, Slopftod 
und Herder, die vor 100 Jahren ihr Leben beichlofien, beren 
Bedeutung für den Vaterlandsgedanken er würdigte. Die von 
dentihen Dichtern und Dentern ausgeitreuten Keime gingen in 
ben Kämpfen von 1870/71 auf, in welchen ber mit ben Freiheits⸗ 
fämpfen eingeleitete Neubau bes Deutichen Reiches vollendet wurbe. 
Das von den Vätern Ererbte gilt es nun zu erhalten. »Der 
18, DOftober aber möge un® mahnen, deutihe Sprache und Sitte 
zu pflegen und fremden Völkern gegenüber Stolz und Selbft- 
gerab zu zeigen.«e Der Rede folgte ber verdiente Beifall. Nach 
bfingung des dritten Allgemeinen »Das deutſche Worte feierte 

ur ner Pi Hoffmann die deutſche Frau als die Spradh- 
aebende und als der Sprache hödften Preis, worauf das 
Lied »Mutterfprache« angejtimmt wurde. Danach banfte Amts- 
Beet Brogen im Namen der geladenen Vereine für bie 

inladbung. Noch mebrere Neben umd Borträge wechſelten mit 
allgemeinen Liedern und den Weiſen der Stadtkapelle. Längit 
war Mitternacht vorüber, als man mit dem Bewußtſein, einer 
erhebenden Feſtesfeier beigewohnt zu haben, voneinander ſchied. 
— Am 7. November wurde dad Stiftungsfeit des hiefigen Zweig- 
vereind gefeiert. Nacd dem von Oberlehrer Dr. Madule ge- 
haltenen Bortroge über Hoffmann von Fallersleben trat 
der Tanz in feine Rechte. Es ift zu erwarten, daß ſich aud) in 
diejem Winter das Vereinsleben recht rege geftalten wird. 

Trieft. Am 11. November fand die diesjährige Hauptver- 
jammlung unjeres Zweigvereins ſtatt. Der Vorfigende begrüßte 
die zahlreich Erjchienenen und erilattete in längerer Nede den 
Bericht über die Entwidlung des Vereins Überhaupt, ſowie über 
die Bewequng in dem biefigen Zweigverein. Nach den Berichten 
bes Schriftführerd und des Zahlmeifters erfolgten die Neumahlen. 
Der alte Ausſchuß wurde einftimmig wiedergewählt. Unter den 
verschiedenen Anregungen wurde in&befondbere befürwortet, eine 
regere Tätigfeit zu entfalten. Much wurde ber Beitritt zum Vers 
eine »Deutiches Hause einjtimmig beſchloſſen. 

Bierfen. Mit November begann die Wintertagung bes 
Sweigvereins, der feine Eigungen mit dem hieſigen Wiſſenſchaft- 
lihen Berein gemeinjam hält. Nach Ablauf des erjien Vereins— 
jahres jei furg auf die Gründung und bisherige Entwidlung 
bingewiefen. In einer Sigung des Wiffenihaftlihen Vereins 
ſchlug Gymnaſialdireltor Dr. Yöhrer, angeregt durch Dr. Günther 
Saalfeld, die Bildung eines Zweigvereins vor, lebhaft unter- 
ftügt durch Bürgermeiiter Stern und Oberlebrer Dr. Köſters. 
Der Vorſchlag wurde zum Beichlu erhoben, Dr. Löhrer zum 
Vorfipenden und Hauptlehrer Strade zum Schriftführer durch 
Zuruf gewählt. Am 20. März konnte der erfte Vereinsabend 
abgehalten werben. Dr. Löhrer begrüßte die Mitglieder, bejonders 
die Damen, mit herzlichen Worten und erteilte dann Hanptlehrer 
Strade das Wort zur Erjtattung des Verichtö über den in 
jeder Hinfiht guten und zufriedenftellenden Anfang unferer Bers 
einstätigleit. Darauf erhielt das Wort Oberlehrer Dr. Köfters 
zu feinem Vortrag über »Moderne Lyrik«, der in Form und 
Inhalt gleich vollendet trog feiner bald zweiftiindigen Dauer die 
Zuhörer bis zum Schlujje fejlelte. Die Ausführungen batten 
auch noch den Vorteil, mehrere Gäſte zum Eintritt in den Zweig— 
verein zu beftimmen, Der Borfipende dankte und jchlof die 
Berfammlung mit dem Wunfche, dak auf diefen guten Anfang 
ein noch befjerer Fortſchritt folgen möge. 

Brieflaften. 
rm d.4...., Paderborn. Sie haben den Anfang ber 

Briefbeantwortung P. P. 33 auf Sp. 196 db. J. mißverftanben. 
Dort ift nicht gejagt, wie Sie meinen, »daß warten in der Des 
deutung pflegen nur mit dem 4. Falle verbunden werden 
dürfee, fondein daß warten mit dem 4. falle nur in ber Bes 
deutung pflegen zu verwenden jei. Und das iſt etwas ganz 
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anderes. Damit wird durchaus nicht beftritten, daf » warten«— 
pflegen auch den Wesfall nach ſich haben dürfe. Aber das Ge— 
mwöhnliche Hit dieſer Gebrauch heute nicht. » Eines Kranlen warten« 
würde wohl ben meiften als geſucht altertümlich erjcgeinen, ab» 
eſehen von bichterifcher oder ſonſt gehobener Rede. Wenn In 
aderbom, wie Sie verfihern, der alte Wesfall von Einheimis 
chen gebraudjt wird, fo ift das ja fchön und gewiß nicht zu 
tabeln; aber daraus bie Tsehlerhaftigkeit des Wenfalld (»einen 
Kranken warten«) abzuleiten, ift nicht erlaubt. Der Wenfall wird 
ſchon in Stielerd Wörterbuch 1691 verzeichnet, z. B. von Schiller 
angewandt und ift heute allgemein üblich. — Die gute alte Form 
»ftünde«, die auf Sp. 193 gebraucht wird (»verftünden«), tft noch 
nicht jo veraltet, dak man fie vollends zum alten Eiſen werfen 
müßte. Den nennt in feinem Sprachhort als neuere Schrift 
fteller, die »ftünde« verwenden, Riehl, Hamerling, Rich. Wagner, 
Henfe, Edjtein, Jul. Wolff, Treitichte und Hans Hoffmann. Das 
nad bat die Form gewiß noch Lebensfähigkelt. Wielleicht erlebt 
fie ja das Ende unjered Jahrhundert® nicht mehr; aber wir haben 
feinen Grund, ihr Abfterben zu beichleunigen, jondern wir wollen 
das berechtigte Alte pflegen und jchüßen, jo lange ed geht. Wenn 
wir das alte »ftund« nicht wieber beleben können, fo iſt das fein 
Grund, die Form »ftündee fallen zu lafien. — Daß Gie in 
Ihrem BWeftfälifhen Volleblatie Stilreinheit im Sinne bes A. D. 
Sprachvereins folgerichtig durchzuführen fuchen und von Jhren 
Mitrebakteuren dasſelbe verlangen, freut uns berzlih, und wir 

Ahnen und damit umjerer guten Sache den ſchönſten 
olg. 

Herm ®...., Köln. Wendungen wie: »die Quittung Taffen 
wir und bienen« u. &. gehören zu dem feltiamen Blüten faufs 
männijcher Ausdrucksweiſe, deren a. gewöhnlichen Sterblihen 
verborgen ff. So auch das wunderliche »erfennen«, 3. B. 
»ftehen Sie für den Betrag der Rechnung beſtens danlend ers 
fannt« uſw. Doch man muß bier Geduld haben; was fich fo feft 
eingemurzelt bat, läßt fich nicht jo bald ausrotten. Beſſer aber 
ift e8 gewiß ſchon geworden und wird es ficher immer noch werden, 
dank der Fürſorge, die jegt der kauſmänniſchen Fortbildung ges 
mwibmet wird. 

Herrn ®...., Giegen. Die Bügung »ich bitte (ober: 
meine Bitte), eine Probe liefern zu Dürfen« können wir nicht für 
ſprachwidrig erflären. Wie ſchon gelegentlih auf Ep. 120. des 
Jahrg. 1902 bemerkt iſt, herricht in der Verwendung der Nenn 
form auch da, wo das Subſelt dazu aus dem Sinne erraten 
werben muß, eine ziemlich große Freihelt. Erſetzen wir die Nenn- 
form durch einen Dah-Sap, fo tit der Sinn ohne weiteres Har: 
sich bitte, daß ich liefern darfe. Und dab auch bei der Nenns 
form dasjelbe Subjeft (eben der Bittende) zu bemfen ift, wird 
durch das »bürfen« unzweideutig nabegelegt. Ich kann nicht nur 
einen anderen bitten, daß er etwas tut, fondern audi, daß er 
mir etwas zu tun erlaubt oder, was dasſelbe iſt, daß ich etwas 
tun darf, oder: etwas tun zu dürfen. Man kann aber jehr wohl 
auch jagen: »ich bitte um die Erlaubnis, eine Probe zu liefern«, 
dann aber nicht: »liefern zu bdürfen«, weil »Dürfen« neben >» 
laubnid« völlig überjläffig (pleonaftiih) ift. Endlich: »ich bitte, 
mir zu geftatten, eine Probe zu liefern« ift fchleppend wegen der 
beiden voneinander abhängigen Nennformen. Der ganze Sak 
aber, von dem Ste ausgehen, ift ſehr umftändlih. Er lautet: 
»Haben Sie die Güte... mir mitzuteilen, ob Sie geneigt 
find, meiner Bitte, eine Probe der Materialien liefern zu 
bürfen, zu entſprechen⸗Warum nicht einfach: >»... mitzu⸗ 
teilen, ob ich eine Probe der Materialien liefern darf«? 
Unböflich Mingt gewiß auch dies nicht. — »Aufpredien« im Sinne 
von »zufagene darf nur mit bem 4. alle verbunden werben, alſo: 
»das Mujter jpricht mid ame. Das liegt in der Natur dieſes und 
ähnlicher Zeitwörter. Wie man einen anderen »anredet, an« 
fährte ujw., fo »prichte man ihn auch »an«. Auf diefer urſprüng⸗ 
lichen Bedeutung fuht aber jene übertragene, weil und ba®, was 
gefällt, gleichjam lebendig anrebet, uns wie fprechend entgegens 
tritt. Anders >zujagen«, das wie »zureden, zuiprechen« mit 
3. Falle zu verbinden ift. Eben biees gleichbebeutende »zufagen« 
wird aber mit »gefallen«e u.ä. ſchuld daran fein, daß zumeilen 
auch »anprechene mit dem Wemfalle gebraucht wird. Das ift 
aber zu verwerfen umd auch nicht durch Verufung auf Goethe 
ober Zied zu ftügen, die dad Wort jo verwenden (Goethe: »wo 
einem jo viel Gegenitände anfprechene). — Die Bildungen » Lies: 
ferjeift, Lieferzeite, auch »Lieferjhein« fünnen nicht für 
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unrichtig erflärt werben. Daß der deutſchen Sprache ſolche Zu⸗ 
fammen en (mit einem Zeitwort auf =ern als e⸗ 
wort) nicht wiberftreben, wg Wörter wie »Läfterrebe, Wanber- 
— 5228 u. — erg Pin fie N er 

ig; ein »Hinbergrum alt > rund« t t 
= Sn folhen Dingen tft ber Spra — alles. Aber dieſer 
bat ſich eben für ⸗Rieferfriſt · (neben »Lieferungsftift«) ufw. aus⸗ 
geiprochen. Schon dad Grimmſche Wörterbud) (1885) verzeichnet 
die drei Zufammenf; en; »Lieferzeit« führt Sanders aus 
Franlkes Katechismus der Buchbruderkunft 1856 an, »Lieferichein« 
_ ichon Goethe, und »Liefergeld« gibt's bereits im 17. Jahr⸗ 
undert. 

Ham F. ©...., Waidporen a. d. Th. Bu den Bemer- 
kungen über das Geſchlecht von » Fränlein« (Sp. 195. 284) tragen 
wir gem nad, was Sie über den Sprachgebrauch in Nieder- 
öiterreich, befonders im Waldviertel, freundlichſt mitteilen. Dort 
wird unter der Landbevölterung die Hanbarbeitälehrerin an ber 
Vollsfhule immer »die Fräul'n« —— auch »die Strids 
fräul'n«) genannt. Das iſt ein weiterer Beleg für das Bes 
mũhen der Vollsſprache, dem natürlichen Geichlechte zu feinem 
Rechte zu verhelfen; aber für die Schriſtſprache dürfen folde an 
fi vernünftigen Negungen nicht ohne weiteres maßgebend fein. 

Herm 9, 6...., Straßburg. Sie haben ganz recht, wenn 
Sie den unfhönen Blldungen »mitteld (mittelft)«e und »ber- 
mitteld (vermittelft)« das einfache »mit« oder auch »burd« 
vorziehen. Aber fo lange die Wörter beftehen, fünnen fie auch 
verlangen, in Mechtichreibebücher aufgenommen zu werben, und 
wer fi) mit Fragen der Nectichreibung befaßt, Hat die Pflicht, 
fi mit ihnen abzufinden. Dem verehrten Berfajjer des Aufs 
fages auf Sp. 257 ff. liegt ges nicht® ferner, als jene Wörter 
beſonders empfehlen zu wollen. Und wir tun es aud nicht, ſon⸗ 
bern möchten recht dringend von ihrem Gebrauche abraten. — 
Wenn in Straßburg ein »Berein zur Beſchaffung von Dffizier« 
Pierden« jept auf dem Schilde des Bereinähaujes als » Offizier» 
Pierdes Vereine bezeichnet wird, fo fordert das begreiflicherweiie 
zu Spott heraus; und wer Mug ift, hütet fid) davor. Aber falſch 
fann man jene Zufammenfepung nicht nennen. Ein »Pferbes 
vereine braucht ja kein »Werein von Pierden« zu jein, ſondern 
das Beitimmungswort kann jehr wohl aud den Gegenitand ber 
Bereinsbeftrebungen bezeichnen, wie e8 der Fall ift bei unferem 
Sprachvereine · und zahllofen anderen. Aber freilich lomiſch 
bleibt ein »Bferbeverein« doch. 

Herrn M.E...., Neuruppin. Mit Bezug auf Sp. 317 fragen 
Sie, ob man auch zu jhreiben babe: »an die Fran Köni Ihe 
Provinzialftenerdireltor N. Wir glauben, dab ber Würde 
folder Frauen nicht zu nahe getreten wird, wenn man das 
Königlich · aufgibt und ſchlechtweg jchreibt: »an die Frau Pro= 
vinzialiteuerdireftor N.e Denn andere als »küntgliche« Beamte 
dieſer Art gibt es doch, in Preußen wenigjtens, nicht. Aber nun 
» Frau Erite (oder Erfter?) Staatdanwalt«! Hier gibt es einen 
Unterſchied zwiſchen jchlichten »Staatsanmwältene und »Eriten 
Staatsanwältene, und bie rau eined Erſten Staatdanwaltes 
wird vermutlich im allgemeinen ftol; auf jenen auszeichnenden 
Zutat fein. Wie aber ber Anfprudy auf einen un mälerten 

itel mit den Forderungen eines gefunden Spracdgejühls hier in 
Einklang zu bringen fei, willen wir nicht. Bielleicht fragt man 
einmal bei ranggleichen englijhen oder franzöſiſchen Frauen an! 

Herm R. ®...., Dresden. »Biadult« hat man nicht auf 
das lateiniſche via ducta zurüdzuführen, jondern auf ein (aller 
dings nur vorandzufependes) viaductus (oder richtiger viaeductus), 
eine Nachbildung des altrömiichen männlichen aquaeductus. Das 
raus erklärt fit) das männliche @eichlecht, das nicht nur dem 
deutichen »PViaduft«, jondern auch dem franzöſiſchen viadue eigen 
it. Sprachgemäßer (und jo aud von Heyſe in feinem Fremd— 
wörterbuche für richtiger erflärt) wäre die Form »Wiädult«, wie 
»Nquädulte; die läßt ſich aber nicht mehr berftellen, ift auch 
wohl nie gebraucht worden. Ginge aber »Biaduft« aud) auf via 
ducta zurüd, jo bätte es ſich in jeinem Geſchlechte an das ältere 
»Aquädult« angeſchloſſen. — Die Betonung von »Karöla« auf 
der zweiten Silbe bat ihren Grund wohl nur in der vielfach 
bervortretenden volfätlimlichen Neigung, folhe Namen auf der 
vorlegten Stibe zu betonen, im Änſchluſſe offenbar an fremb- 
ſprachliche Namen, wie Augüfte, Theodore u. a., oder an ſolche 
mit fremder Endung, wie Wilhelmine, Friederike u.ä. Daher 
alfo Betonumgen wie: Alwine, Mathilde, Elfriede, Er— 
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nefta, Hermine (aus Irmina), Regine (aus Regina), ſüddeutſch 
Gifela (8. F. Meyer jchreibt demgemäß »Gijella«), und jo auch, 
dem SLateinifchen freilich widerfprechend, Karoͤla. Ubrigens er- 
ſcheint auch dad männliche Gegenftüd vollstümlich mit gleicher 
Betonung, z. B. in den befannten Scerzreimen: »Kaiſer Ka— 
rölus hatt’ einen Hund...e Dagegen bat fi »Erila ⸗ (zu 
»Eridh«, wie »Henrifa« zu Seinrie«) jener Betonung entzogen, 
weil man es mit dem lateinischen Pflanzennamen Erica zus 
fammenbrachte, bdiefer aber im Deutichen nicht, wie im Lateis 
nischen, auf der zweiten, ſondern auf ber erjien Silbe betont 
wurde und noch wird. Der Borname »Erita« verdankt alfo die 
Erhaltung feiner urdeutſchen Betonung, wenn man will, dem 
Bufammentreffen ziveier Irrtümer. Daß man jet für ben las 
ieiniſchen re er die altlateiniihe Betonung (erice vom 

echiſchen ereike; auch italieniſch erica) verlangt, ift berechtigt, 
tf aber nicht auf das deutſche Fremdwort »Erila«e ausgedehnt 

werden; benn bie hat nun einmal, ob mit Recht oder Unrecht, 
den Ton auf der erjten Silbe. Wir fprechen aud) von »Biölen«, 
»Ölabiölen«, »Sarifrägen« u. A., trog der lateiniichen Betonung 
»viola, gladiolus, saxifragae.. Und wie der Pflanzenname, jo 
muß aud der Vorname »Erifae jeine deutſche Betonung be— 
halten, um fo mehr, als er ja mit dem lateintfchen erica urjprüng- 
li) gar nichts gemein hat, — Das häfliche Sweater ift mit & 
auszujprehen; aber warum nicht dafür > Gportwamd« oder 
»Sportjade«? 
„sem W. €...., DOttweiler. Die Ausdrücke »fedhö- 

wödentlihes Kind, viermonatliher Anabe« find nicht zu 
billigen. Eingehend ift darüber gehandelt Ziſchr. 1896, 33. — 
Mit Recht auch nehmen Sie Anſtoß an der Form »findlih« in 
Verbindungen wie: »das lindlihe Großbirn« Amar 
zeichnet dad Wort urſprünglich dad, mas einem Kinde eigen ift, 
und biefe Bedeutung ift noch im 16. Jahrhundert im vollen Ges 
brauche. Aber fie iſt allmählich abgefommen, und man nimmt 
bafür lieber Zufammenfegungen mit >» inders« (ober »indes=«) 
ober freie Verbindungen mit dem Wesfall »des Kindes«, alfo 
nicht ein »findliher Schuh · fondern »Kinderſchuh·, nicht »kind- 
liches Gehirn⸗ jondern »&ehlm des Kindes«. »Sindlich« feiner 
feitö bat feit dem 18. Jahrhundert eine bejondere Färbung bes 
tommen; es bezeichnet das, was am finde wünſchenswert ift, 
beſonders im fittlihen Sinne, das Natürliche, Ungefünftelte, Harms 
loſe, das Kindern eigen ift, »die kindlich reine Seele« (im Gegen- 
fage dazu »findijch« = das, was am Kinde tadelnswert ift). 
Diefer Gefühlswert haftet jept dem Worte fo feit an, daß er von 
einem einigermaßen ausgebildeten Sprachſinne immer durchgefühlt 
wird, Es ift ein feiner Unterſchied zwiſchen »Sindesalter« und 
»tindlihem Alter⸗, zwifchen »Sinderipielen« und »tindlichen 
Spielene. So fan man auc von »findlichen Wugen«, einer 
»finblihen Sande ſprechen, aber nicht im naturwiſſenſchaftlichen, 
fondern im ethiſchen Sinne. Dieſe lehtere Bedeutungsabſchattung 
ift aber bei dem Gehirne nicht qut denkbar; Sie finden daher 
mit Recht, daß dem »Einblichen Grokbim« etwas SKomifches an— 
haftet. Leider wird der beiprochene Unterjchied heute nicht immer 
beachtet; es herrſcht eine tadelnswerte Vorliebe für das Eigen- 
ſchaftswort, aber nicht nur für »findlich«, fondern für zahlreiche 
äbnliche wie »väterlich, fürjtlich« ufw. Darüber bat Matthias 
(Spradleben und Sprachſchäden 2. Aufl. ©. 9ff.) mit gewohnter 
Umficht gehandelt. — Bon den Ortönamen auf haufen hat man 
feit alten Zeiten die (uneigentlihen) Eigenihaftswörter auf «hänfer 
(ibbeutfeh shanfer) gebildet, 48 Anmannshäufer Wein, Nord: 
äufer Korn, Serrenbäufer Allee (Hannover), Riddagshäufer 
Weg (Braunſchweigh, Bogenhauſer Brüde (München) um. Man 
hat mit Recht das nur dem Wenfalle der Mehrzahl angehörende 
sen bei der Wblettung unberüdfichtigt gelafien und ser an den 
BWortftamm gefügt. &o will es vernünft er alter Brauch. Erſt 
das Bedürfnis des heutigen Stangleimenjchen, den Ortsnamen 
volljtändig unangetaftetzu lafien, Hat zu bem papterenen shbaufener 
geführt, das keinesfalls zu billigen tft. Sagen Sie aljo getroft 
»Stipshaufer Weg« und fuchen Sie ihm zum Siege über den 
»Stipshaufener Weg« zu verhelfen. Etwas anders liegt ber Fall 
bei ben Ortönamen auf sweiler. Hier ift das =er ein Beſtand— 
teil de8 Stammes, und es follte alfo von Rechts wegen heißen 
»Dttweilerer Zeitunge ufw. Aber bier hat ein gelunder Sinn 
für den Wohlllang das eine der beiden aufeinander folgenden »er« 
unterdrüdt; und wie man nicht »Zaubererine » Wandererin« u. ü. 
fagt, jondern »Hauberin, Wanderin«, fo heißt es auch richtig 
und gut »Dttweiler Zeitung, Fröſchweiler Chronit, Gebweiler 
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Beldiene ulm. — Das bei älteren Leuten in der Gegend von 
DOttweiler (Bez. Trier) vorfommende Wort »ftalboßen« in dem 
Sinne: jemand drängen, ihm heftig zujegen, haben wir vergeblich 
in Wörterbüchern geiucht. Vielleicht fann ein kundiger Leſer 
über Herkunft und Verbreitung des Wortes etwas beibringen. 
Bat icheint, als fei das alte bözen — ſchlagen, ftoßen u 
alten. .©. 

Herm G. R...., Wien. Die Behauptung, daß vertifal 
und ſenkrecht zwei wiſſenſchaftlich fireng geifiiebene Begrifie 
feien, dergeftalt, daß vertifal nur für die zum Erbmittelpunkt 
gerichtete Linie, fentreht dagegen für eine Linie gebraucht 
werde, die mit einer andern einen Wintel von 90 Grad bildet, 
ift nicht zutreffend. Wir haben für vertikal die beutichen Bes 
eihnungen ſenkrecht und lotrecht, die, wie cin Blid in Lehr: 
ficher und Fachzeitſchriften zeigt, meiſtens wahllos nebeneinander 

gebraucht werden. Manche Verfafjer ziehen für die zur Erdmitte 
gerichtete Linle das Wort lotrecht vor, weil das freihängende 
»Lote diefem Begriff am unmittelbariten und anſchaulichſten ent 
ſpricht, obwohl ſentrecht im Grunde genommen dasjelbe jagt. 
Neben diefen Bezeichnungen gehen noch einher das Fremdwort 
normal und die deutichen Ausdrüde rechtwinklig und winlelrecht, 
die aber auch wieder mit vertifal, jentrecht und lotrecht durch— 
einander gebraucht werden. Spricht man doc) fogar vom »Fyällen 
eines Zote auf eine Gerade«, ſelbſt wenn dieſe Gerade (z. B. 
auf der Wandtafel) nicht von rechts nach linls (magereht), ſon⸗ 
dern von oben nach unten oder in ſchräger Richtung gezogen iſt. 
Manche Fachmänner gebrauchen in diefen Fällen für normal 
nicht jenfreht, jondern rehtwinklig, fo daß bie Bezeichnung 
dann volllommen Mar und eindeutig iſt. in fefter, in ber 
Wiſſenſchaft allgemein gültiger Brauch hat ſich bei allen dieſen 
Wörtern indeſſen bisher nicht ausgebildet. Nur eins fteht feft, 
daß die Fremdausdrücke »vertifal« und »normal« in der Flächen- 
wie Raumlehre volllommen entbehrlich find. D. ©. 

Herrn €,..., Potsdam. Die Vorſchrift am Schluß des 
gız der amtlichen Regeln für die deutfche Rechtichreibung: » An 
ateinifcher Schrift fieht s für j und 8, ss für fi, B (befier als £) 
ür Be bezieht ſich nur auf die Drudjchrift. Für die Schreib- 
chrift ift ein lateiniſches Schriftzeichen für das deutſche ß bis 

jegt noch nicht feftgeftellt; auch hat nichts darüber verlautet, daß 
die Rectichreibungs = onferenz fid) mit diefer Frage befaht hätte, 
Nach üblihem Brauch wird das geichriebene ß in der Lateinichrift 
durch den betreffenden langen um * Buchſtaben bezeichnet, 
wobei der lange Buchſtabe belanntlich die Form des deuiſchen h 
(der Schreibſchrift) hat. D. ©. 

Herrn ®...., Altona. Aus dem Glüdsburger Tennisbericht 
vom 2, September jet als Sprachprobe und unter Hinweis auf den 
Spott des »Eimpliciffimus« (vgl. oben Sp. 374) einiges heraus: 
ehoben. Es heißt da u. a.: »Wie mir hören, haben zwei der 
auptipieler ihr Training in München abjorbiert (!) .. . .... 

Einen erfreulichen Anblid bot das lebhafte Spiel inmitten eines 
Kreiſes von interefjierten sporting men and sporting ladies. 
Drei Evenements famen zum Austrag. Das mixed single 
wurde von dem ſchwerſt Eelajteten (!) Spieler gewonnen .... Am 
beftigften wogte der Kampf um das mixed double. Spieltechniich 
interefjant war die Spielweiſe der beteiligten Engländer, ftarte 
forehand drives und ſchwache aber wohlplazierte backhand lobs. 
Interefiant wäre es geweſen, wenn der Champion von Loiret, 
Monſieur Bougie, ....e Dan will dieſes Spiel nächſtes Jahr 
wiederholen und hofft, dab es bis dahin aucd die Flensburger 
Spieler durch ernſtliches Training auf Turmierhöhe bringen 
werben, um fich mit dem Glüdsburger Klub meſſen zu fünnen. 
Wenn dazu auc die Beherrſchung dieler wundervollen und ſtolzen 
Kunftiprache gehört, fo bedauern wir die »iportlich intereifierten« 
Flensburger ſehr; denn dies Deutſch zu lermen muß troß doppels 
fohliger Anrisbälle, Doherty Radet® und sponge system für 
einen verftändigen Mann recht ſchwer jein. 

Eine Perle. Die Berliner Neuft. Nachrichten jchreiben am 
11. Nov. d. %.: »Eine Einnahme der für Landesverhältnifje gut 
befejtigten, fturmfreien und durch den die Bondelzwart® durchaus 
richtig beurteilenden Diftriftö: Chef Grafen Stilfried feiner Feit 
mit einem fejten, das umliegende Gelände, das Eingeborenen- 
Dorf und vor allem die einzige Waflerjtelle weit überhöhenden 
Turn verfehenen »Station« Ningt durchaus unglaublid.«e Und 
das muß wahr fein; denn der Sat Mingt felber jo. 
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Geſchäftlicher Teil. 
Wiederhoft ift der Unterzeichnete auf Werbereifen mündlich, 

häufiger noch daheim fchriftlih von einzelnen wie von Zweig— 
vereindvorftänden um Quellennadweis für Worträge gebeten 
worden. Wenn e8 ihm nun auch jelbjiverfländlic eine anges 
nehme Pflicht ift, in allen ſolchen Fällen nach beften Kräften zu 
antworten, jo meint er doch auch an diefer Stelle darauf hin» 
weifen zu ſollen, welche Fundgrube unſre Wiſſenſchaftlichen 
Beihefte enthalten. Aber auch in unfrer Bereinszeitichrift 
liegt ein reicher Schaf verborgen, zu befien Hebung freilich ein 
befonderes Mittel nötig ift: wir meinen das große Inhalts— 
verzeihnis!), von defien Dafein nicht einmal in allen Zweig— 
vereinen genügende Kenntnis vorhanden iſt. 

Werbeamt. 
Dr. Günther — — 

Ausſchuß für Sprachecken. 
Die Vorſtände der Zweigvereine, die feinen Gebrauch von der | 

ihnen im September d. 3. zugegangenen eriten Nummer ber 
Mitteilungen für Spradeden gemacht haben, werben höf- 
lichſt gebeten, dieje Nummer an ben Unterzeichneten zurüdzujenden, 
da fie vielfach verlangt wird, der Vorrat aber erjchöpft ift. 

Bugleih wird die Bitte um Angabe der Zeitungen wiederholt, 
die Spracheden eingerichtet haben. 

Alle Zufchriften wegen der »Mitteilungen« find an den Unter- 
zeichneten zu richten. 

Oberlehrer Friedrih Wappenhans, Schriftführer, 
Plön (Holftein). 

9» Inbaltsverzeichnis ber Zeilſchrift des Allg. Deutſchen 
Sprachvereins, der Wiſſenſchaftlichen — und ſonſtiger Ver⸗ 
öffentlichungen des Vereins 1888 — 1900. Der Preis des mehr 
als 20 Bogen umfafjenden Inhaltsverzeichniſſes beträgt 4.4 (poſt- 
frei 4,30 4). Zu beziehen durch die Geſchäfteſtelle des ung. | 
Deutichen Spracvereins, Berlin W 30, Mogfırake 78. 

Soeben find in neuen verbefferten Auflagen erſchienen: 

Verdeutſchungsbücher 
des 

Allgemeinen Deutſchen Spradvereins. | 

IV. Deutfdes Namenbüdlein von F. Khull. Dritte, 
vermehrte Auflage. Preis 50 } 

V. Die Amtsfprade von K. Bruns. Siebente, ver- 
mehrte Auflage (32. bis 36. Taufend). Preis 80 4. 

VII. Die Heilkunde von D. Kunow. Bierte, ver- | 
mebhrte Auflage. Preis 60 & 

Jedem Bereinsmitgliede ficht ein Mbdrud der im Laufe bes 
—* erſchienenen Verdeutſchungsblicher loſtenlos zur Verfügung. 

eſe Bücher werden aber nicht ohne weiteres ausgegeben, fons 
dern mur auf bejondere perjünliche Beitellung des Bereindmitgliedes 
bei der Geſchäftsſtelle. 

Briefe und Bufendungen für die Bereinsleitung 
find zu richten an den Borfigenden, 

Gehelmen Dberbaurat Dtto Sarrazin, Berlin«fjriebenau, 
Ratjerallee 117. 

Briefe und Bufendungen fir - an den 
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Ferner ift foeben in gang neuer Bearbeitung erichienen: 

Die deutſche Tanzkarte, 
von der bisher 47000 Abdrücke umentgeltlich verteilt wurben; 
die Zuſendung geſchieht —— 

Die älteren Jahr änge der e der » Beitfehrifte und der ⸗Beihefte · 
fünnen zu folgenden Preiſen bezogen werden: 

Beitfehrift des. Allgem. Dentfchen — 
Jahrgang 1—16 (1886 - 1902) je 2.4. 

Miffenfchaftliche Beihefte zur Zeitfchrift . : 
(Nr. 1—24. hä 9 iſt vergriffen) je 030.4. : in" 

| Deutfcher Sprache Ehrenkranz. 
' Was die Dichter unferer Mutterfpradye zu Liebe und zu 

Zeide fingen und ſagen. 
Feln gerunden. Breis 3.4. 

Seit feinem Ericheinen hat dies vom Allgemeinen Deutichen 
Sprachverein herausgegebene Bud, befonders in der Weihnachts— 
zeit als Feitgeihent, eine freundliche Aufnahme gefunden und 
wird daher als ſolches auch in diefem Jahre beftend empfohlen. 
E3 bietet nicht eine Nuswahl von Gedichten, welche unjere Sprache 
loben oder tadeln, jondern die Herausgeber haben alles und aus 
allen Zeiten zuiammengetragen, was ihnen erreichbar war. Der 
Stoff int zum größten Zeile von Oberlehrer Dr. Saalfeld zus 
ſammengebracht, die geſchichtlichen und ſprachlichen Erläuterungen 
rühren von Brofejior Dr. Paul wie ber. 

Briefbogen 
mit dem a bes en 25 —— Sprachvereins 

po 

= ns 

| bes Allgemeinen Deutihen Spradvereins, 

Berlin W530, — 78. 

! 
— Bücher. 

5. Fremdwörterbücher u. Verdeutſchungswörterbücher. 
SBlaſendorff. —— — — — für Schule und 
| Haus. Berlin, Weidmann. 1887. 0,60 
| Gremer, Wil elm, leines Derdeutfihung rterbuch. Han⸗ 
| nover- area Rem & an 18. fin 

unger, Hermann, Wörterbud von Berdeut gen = 
| ’ behrlicher kremdworier mit beſonderer — 
| der von dem Großen Generalfabe, im Pofwefen a ia 
| der Reicdhsgefehgebung angenommenen Berdeutfhungen. 
| Mit einer einleıtenden Abhandlung über Fremdwörter und 

Sprachreinigung. Leipzig, Teubner. 1882. VI, 194€. 1 2. 
Deyfe, Ich. Chriſt. Aug., Lremdwörterbud, 17. er 
ee von Otto &yon. Hannover u. Leipzig, Hahn. geb. 7, 

garten, Günther J., Fremd- und ee 
| buch. Cine umfajjende Sammlung von Fremdwörtern mit 
| ausführlichen Werdeutihungen und ipradhlidhen Ableitungen 
| nebſt geſchichtlicher Einleitung. N a Seehagens Verlag. 
| 1899. VI, 4786. 6.4, geb. 7,50 

weni Beitrittserflärungen cher Beitrag 3 Mart 
Bi a —— fonftige —— ya — 32 4 an 

Geſcha e 
eher Fer man) Massen in Berlin W830, 

Mopitraße 7 
wer Dr. Ostat Streider in Berlin NW — ntat⸗ 10, 
or t Dr. Baul Blerich in Berlin W30, Mopitrafe 12 MEER — t bas Werbenmi an Dberlehrer a. 2. ünther ı Saalfeld, Berlins Friedenau, Erondelsitrube 1. 

Fir De Eehriftleitung verantwortiig: Dr. Ostar Streider, Berlin NW2, Paulfttafe 10. — Weriag des Allgem. Deutijen Epradwereins (f. Beragoi) Berlin. 
Druck der Buchdruderel des Walfenhaufes in Halle a. d. ©. 

Diejer Nummer iſt Das Inhaltöverzeihmis des Jahrganges 1903 beigefügt. 
Ferner liegen Ankündigungen der Buchhandlung R. Hachfeld ig Ar: Hadfeld) in Potsdam, der Zigarrenjabrit 

Gebrüder Blum in God (Abeint.) und von G. Wi enberg jum. in Hannover bei. 
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Berfafer-, Orts- und Hadiverzeihnis 1904. 

Aachener rd 334 
Abfertigung 255 
Abgeordnetenhaus 135. 348 
abgezogen 67 
Ablieger, Ableger 185 
Ablöfung, frei dur 79 
abrichten (Waren) 19 
abjtreden (emen Be 211 
Abſturz, abftürzen 
Abteil 38 
Acer 115 [159 
RN A., Fremdwörſere 
Ahrmann, B., Vornamen B 268 
hrenb, Frau S Sorge« u. »Jörn 
Uyl« 8 122 

Alademie der Wijjenihaften, 
deutichipradhlihe Pläne 67 -, 
jranzöfiiche U 

Alten, Scrifien 154 
alzeptieren 305 
Alldeutich und Plattdeutich 3265 
Alldeutihe Sammlung db -er 

Atlas. Bon Langhand B 352 
allein = von jelbjt 94 
Allons, parlons frangais! 215 
Almftedt, Beziehung der deutichen | 

zur engliichen Sprade 3 178 
ale Ganzes 301 
Altenburg, Spradhreinheit 317 
Amerifa, deutſche Spradye 320 

-, Deutichtum. Bon A. J. W. 
Kern 241 fi. 2 Zulunſt des 

Deutichtums in A. 3 220 -, Ber: 
einigung alter deutſch. . Studenten 
140 -, Nachllänge germanijchen 
Glaubens u. Brauds 201 

Umperemeter 78 
am Nande ihrer Mittel 204 
Amtliche Spradreinheit 138. 155, 
Amtsſprache in Wien 319 [317 
amüfieren 299 
Andernad, Flurnamen 3 265 
Unfall, anfallen 60 
Anfan sbuchſtaben 29 
angeeilte Gouvertö 157 
Annonce, Schreibung 290 
anpa{ungsjäßlg PN 
anreihern 59 
Nnihaffung (Zahlung) Mi 
Anfiedlerfaute, deutiche 258 
Anz, Deutich- ern v2 
-anz, Haup wörter auf - 
Aparte 304 
NApoftroph eine flinderei? 3 329 
Appofition —— mit als) 28 
Arendt 107. 348 
“rmeelprade im Dienfte der 

Sarüberfegung 8 82 
Deutiches Vollstum B 5 
Fehlen des U. 125 
deutſch 2 
iſch 141 
ttwod 185 

B 

Die Zahlen verweifen auf die Spalten. 

Niltftent, Gehilfe 348 Belangen, Belang 331 
Atlas, Allbeutiher 8 352 Beleg, Belag 362 
Apmann = Aſthma 203 belichten 40 [8 361 
Auch deutich 62 Bendel, Borfidht bei Wortdeutun 
auf das beite, aufs beite 270 Bender, Boethe und Köln ® 
auf die Faftnacıt 220 Benſemann, Ausſprache 
aufladen 59 Fremdwörter ® 57 
aufrollen 42 |bereinigen (faufmännifh) 19 
Aufruf der dtich. Erbe 139. 197 | Berlin: Eharlottenburg, Bei: 
aufs romantiihite 300 tritt zum Zwelgverein 106 
auf Sonnabend 126 Berliner (Felleſſen) 
Außerer, R., Welictirol B 24 | Berliner Sprachbuch 206 
Ausland, diſch. Schulen 3 220) Tageblatt 142 

-, Bilege d. dtjch. Sprade LIDO er 199 
-, Der Deutjche im A. 77 Berndt, Abgeordneter 135 

Musländerei 142 -d. Bafthoft- | Berner Jura, Deutiche Spr. B 48 
ausreifen 40 (fpradhe 239 | Befted für Etui 271 
außreiten, die Stiefel 94 Betonung 92 — Tun: 
Ausſchuß für Spradheden 160 nel u. a.) DEF. 
Musiprade des q - bes | beträgt: ergibt füch 7 

Schriftdeutichen 8° 56 -, Lefebuch.  Beugung des mn 
Bon W. Viötor B 326 Bewerbungsgeiud 03 300 

ausverſchenken 116 * ee Von DL Lındo 
Automat, felbittätiger - 30 
Avorsum Bibel, "die en B 57 

Bilderfprade & 
Baden, Großherzog von B. 140 | Bildungstdeal, neues 3 329 

-, Srofherzogin von ®. 136 Bilder, unrichtiger Bebraud 259 
Baefede, G. Bejcichtl. Schu: | Bieje, Frenſſens Jorn Uhl 153 

lung des Sprachgefühls 273 Bindewörter, Umftande- 42 
Ballanhalbinjel, deutich 288 | Bismard, über nationale Sefin- 
Ballhorn 172 nung 137 
Balneologifches Anftitut 349 | Bitte, deutich! 26 
bamali 91 B 152 Blage 271 
Barth, Wundts Sprachpſychologie Bleibe, die W 
Baſelmann — lüß die Hand 203 | Blind, K., Zeu gungäfraft und 
Basler Nachrichten 139 Reinheit unferer Spradie 3 24 
Bak, J. Gegner Goethes B 58 | Blumenthal, Th. 3 51 
Bau, der; die Bauten (M;.) 302 | Bloder, E., Deutich- u. Srangofen- | 
Baugewertie), -(en)ichule 225 tum im der Schweiz 131 347 
Baumaterialientransporteur| Veralten ber Fremdwörter 32) 
Baufd und Bogen 270 [290 | Bod, einen ftöht der B. 60 
Bawren Latein 201 Bodähorn, ins B. jagen 330 
| Bayern, Spracverein 97 Bödelmann, Gleis, Geleiſe 
| Beamteniprade u. Zeitung 322 | Boden für Milieu 72 
Becher, zent Weſen im Aus: | Bochm, Fr —— Studenten⸗ 
lande ®1 dıuich 68. 99 ff. 
had un gebraucht 40 | — Bögen U2 

loſten öhmiſche Sprache 76 
Bedin — 25 227 ne Frenſſen ® 359 
Beer, Rudolph, Nadhruf 12 Boie, Sprade in d. rn 361 
begleiten ( — 19 Bojunga, Herder ® 181 
lifohngis SZ Borke, Rotwelſch d. Bühne 3 115 
Beh —* — od, Gieße⸗ 

Gunther 
v. Borries, Sprachreinbeit 317 

Behelm. —— Deutiche 

der 

Branderhauptmann 101 

Vollsreime B 297 

Braniheid, faulim StaateD. 213 

7 behördliche Spradreinheit 138. 
2 

Braune, Nachruf B 24 
Brenner, D., Gefahr f. d. Sprad; 

| Beipeft 240 81. 317 
Beiſpiel, ein gutes 

verein 976 . -, Erflärung 324 
- Rechtichreibeichmerzen in Franl⸗ 

Beifap, Appofition (mit »als«) 28 
I - in Beitbefiimmungen 186 

reich 350 

Büderichau. 

Breslau, Hauptverfammi. B 25 
857 -, Feitgabe f. d.13.9.9 2 

B — Bortrag (Mus den Zweigvereinen). 

Brief an Jagdzeitung 352 -, Ent: 
twidlung des Briefes WB 121 

Brodbed Arbenz, J. D. beutic- 
ſchwelzeriſche Spratverein 309ff. 

'Broste, Slam, Lebnwörter ® 155 
Bröſe, Vlaudereien eines Alt: 
| modijchen 30 
Brunner, Hauptverfammi. B 57 
Bruns, K. Averfum 80 -, Sprach⸗ 

mängel in Urtumden 337 -, Guds 
mundsfon ® 354 ff. 

Brunswid, Hauptverfammi. 824 
Buchruder, B., Lebenskraſt der 

Fremdwörter 252 ff. 
Bübhnenausiprade 61 
Bürgerliches Geſetzbuch, Recht— 

ſchreibung 207 
— für Schultheiß 45 
Buiter an Galgen jchmieren 156 

Campagne, pro Brenn- 303 
Capri, Fremdenbudh 142 
Carlyle im Zeichen des deutſchen 

Geiſtes W 155 
Cäfarüberjepung, ae 

im Dienfte der €. B 32 
Gauer, » Prüfungs: Drbnurge 38 
Charceutier 
Charlottenburg, Schreibung 333 
Chauvinismus, Barbarei 137 
China, Deutihe Spradhe 320 
Ehinejendeutfc LIL 
Goale, 358 
‚Concern und Revirement. Bon 

I. E. Bülfing 104 
——— Satrbüder, Sprad): 
mißhandlung 285 

Conjumtibilien 127 
Goulant 322 
Typriot, GEyperwein 332 

Dachhaſe WM 
Dahn, 5,70. Geburtstag 76 W267 
Däniſch-⸗ deutſches Sprachgemiſch 

109 - in Nordicleswig 
dann, denn 251 
Danziger Speichernamin 3 264 
Dativse 145 
dead-sure, totjiher 300 
we G., Schule u. Fremdwort 

Delbrüd, 
werb · 38 

denn, dann 251 
Denver (Kolorado), Deutih 320 

Deucht!l 
Deutſch als Verhandlungeſprache 

257 - auf d. Balfanhalbinjel 
255 -, mangelhaftes 159 

Deutihameritaner, Keine D.? 
Bon T. Voellel 245. -iicher 
Nationalburd 288 

»unlauterer Wettbes 

3 — Beitungsichau. 



Deutjche, der im Ausland 79 -, 
Der D. und das Fremdwort 16 
-, Der D. u. feine Sprache 16 
44 - Abende 88 - Anfiedler: 

ule 258 - Erbe, Ermittlung 
beutier Ortsnamen 46.139. 197 
- Erde 351 3264 - Kolonial⸗ 
ſchule 25 - Ortimamen in Bofen 
257 - Pilangennamen 14 

Deutſche Sprade in Amerika 289. 

Berfaffere, Orts: und Sahverzeichnis 1904. 

areas (Ehrenbezeigung) 41 
Eichen als Bindweiden 156 
Eichendorff, Fremdwörter 321 
Eigenihaftswörter, ftarfe und 

ſchwache 83. 300 
Eigen, 5 ®., Verkehrsdeutſch 

und — verfehrtes Deutſch B 18 
Einafter 39 
Einfluß d. Umgangsiprade . d. 

Schriftiprade B 152 
320 - England 77 - d. Kolonien | Einheitejhreibung 17. 207 
13. 210 - Ofleuropa 14 - d. 
Reichslanden 256 -, Weiterents 
widlung 37 - u. päpftt. Diplo- 
matie 108 - u. beuticher Handel 

einliegend haben wir das Ber- 
gnügen 157 

v. Einem, Beitritt zum Bmeig: 
verein Berlin: ng 1 

* BIENEN: gegen ;einen oder zwei Tage 2 

Deutihe Ende 
a — Fremdwör: 

ter 78. 322 
Deutſches —ã 3 149 -| Elijah, Der Name E. 320* 

Sprachbuch für Berlin und Vor⸗ 
orte B 206 
9. Meyer B 260 

Deutiche, wir, wir Deutſchen 84 
- Wöıter in’ der Fremde 352 

Deutihland im Urteile des Yud- 
landes. Bon Jelinel 8 117 

Deutjhihmweizeriiher Spradı 
verein. Bon J. Brodbed 3005. 
- Stellung zur Mutteripr. 139 
- Verwelſchung 311 

Deutid: ag chi Sprache 
in D.:©. 

Deuilärum: = Franzoſentum in | 
der Schweiz. Bon E. Blocher 131 
- in der Schweiz. Bon v. Graf⸗ 

Erlenland? Von F. Menp 3 20 
- Bollstum. Bon ——— (Zeitung) 3 179 

Embah-Athen 70 
€, =en, Endung v. Ortänamen 8 
Engel, E., Johann ——— 173 

Ehaleſpeare Rätſel, Bytons 
Tagebücher, Pindologie d. me 
Literatur B 262 -, Griechische 
Frühlingötage B 354 

England, Deutihe Sprache 77 
Engländerei 78. 108. 282 - in 

Franfreih. Bon Willfing 314f. 
Englijch, Bitte um bejjereö E. 110 
Englifche Texte in den Konnoſſe— 

wenten 284 - Sprade, Be— 
ziehung zur deutjchen 3 178 

fenried 197 - Ungarns 206. 346 | enteifenen 332 
- in Amerifa, Zufunft 3 220 -, 
Ameritas. Bon C. 3 W. fern 
241fj. - in Sübtirol 319 - in 
d. Be ten eg 241. 321 

Deye, R., Nach uf 58 
Dichter =» "Gedächtnis » Stiftung, 

Hausbüderei B 85 -, Ehrung 
für Lilieneron 144 

Didfänger 116 
Diederihs, 85. Seburtitag 205 
Dienftordnungd.flriegsatademie 
Dilettant 18 201 
Dingler, Bolytehnifches Journal 

gegen Fremdwörter 322 
Direltorenverfammlung, 
Diepadeur 125 
Doktor maden, den D. m. 91 
Dolus 43 
Domansty, ®., ge Spei⸗ 

chernamen 3 26 
Dombant 158 
Domſchenke, Domreitaurant 291 
zerpeiung. Wortbildung 53 
Dorpater St 
M. Bochm 68 

draſchaken 100 
dreieinhalbziniig 324 
Düffel 303 
Düffert, Duffert 302 
Dunger, H-, A. Diederichs' 8. 

urtötag 205 -, Geſchweige 
denn 250f. 
-, Bundeilich 8 216 -, Müllers 
Ftauteuth 9 328 - „ Brieffaften 

Ententemädte 199 
Entfreiung 337 
entpfänden, Entpfändbung 95.337 
Entftellungen v. Fremdwörtern, 

Ton K. Müller 201 ff. 
enttäufcht, angenehm 333 
er, sener, Endung 10 
ser ftatt iſch 84 ! 

faul im Staate Dänemark 213 
Hehlbetrag 39 [handlung 285 

m 

Friedemann, *5 Offener Brief 
an 2. Fulda 1 66. - 3 264 

ehrmann, gegen Sprahmiß: | F riedenäbote 200 
—* im Seekrieg 270 5 vis, Das Sittliche in d. Es 

enge, Pilege une 1 Butter 5 uhrioren 72 
fprache in ber Schule 30 

fertigjtellen 42 
149 Feſtgabe, Breslauer B 112 

Feitihente, -teftaurant 201 
v. Fihard, Tenniebund 340 
Fielitz, Wl., Feſtgabe B 112 
Fildeken 204 
Filder 204 
Filderfraut 90. 293 

iſcher, Th., Wider die Englän- 
iſcher 3 330 
ive o’clock tea 80. 314 

Flämtſch, Erhaltung 61 
F lo ra und — des Vogeld- an 

bergd 8 1 
ne 3 87 - aus Anders | Gantter, 

nah 3 265 [meyer B 218 

Iberei 282 &alle, Deut 

F — 102 
d ulda, ©, Offener Brief an F. 

Bon —— 166 
Fumm, Fomm 59 
für Sonnabend 126 
fürchten, ſich fürchten 93 
Fußiad 116 

— Ausſprache 125 
abel&bergerianer, eraner 185 

e Schlagworte B 25 
Galle, Waſſer-, Wetters 123 
galt 123 

mpen 90 
amsveigerl 301 

Yremdwörter der Franke 
furter Mundart B 56 

Iußnamengebung. Bon Lob | Garrgauxr, E. F, Deuiſche Sprache 
Jechmennelprane 3 218 
ranke, Th., Fremdwoͤrterei der 
Lehramtszöglinge 1 - 
Deutih B 146 

Frankfurt, das verpreußelnde Gärtner, Deutſche 

im Berner Jura B48 - La 
belet B 147 

N 

Richtig — Th., Müller 8145 -, 
Vietor N 326 —* v 150 

rauu. Mutter⸗ 
3 180 -er Mundart, Fremd- Gafſanek, K., Woriſchatz u. Rede 
wörter B 56 weiſe des Steirers B 154 

Frankreich, Engländerei, Bon |Gaftgofbejigerverein, Deutſch 
3. €. Wülfing 314 f. als Berhandlungsfpradie 257 

| meidieien 3. 30. 187 f. 334. J Wohnungsweſen 44 
Gebot 1 

Franzöſiſche Akademie B 155 | Webüde 301 
- Anzeigen 30 - Einflüſſe im | Gefahr für den 
Dorpater Stubentendeutjch 71 - 
Rechtſchrelbung 350 

dranzofentum u. Deutichtum t. 
d. Schweiz. Von E. „Blocher 131 

Frau, Die deutfche Fr. und die 
Muiterfpradie B 150 

Fremde Freunde. Bon F. Küp— 
pers 281 

Erbe, K. Schreibung d. Orisnamen Fremdenbuch auf Capri 142 
258 - , Valneolog. Inftitut 3497. | Fremdländiſche Endung 223 

Erbe, M.. 320.87. 116. 117.177 ff. Fremdſprachlicher rege 
2197. 264 ff. 299. 329}. 356 f. Fremdwort in der 

Erbredt in Ortänamen 3 115 
Erfinder der diſch. Sprace 174 

9. | Ertlärung 324 
305 | Ernft, Kunſterziehungẽtag 16. 273 

erfuden 157 
es, will es nicht Wort haben 332 
Eriher (Schnaps) 54 
Ertlingen, Name der Stadt. Bon 

D. Heilig 315 ff. 
Etui, Beſteck 271 
eventl. Falles 159 

ER Bon | Ewers, 9. 9., Ausländerei 142 | 
| Ernerwierung 62. 95. 337 
Erzellenz, Ausſprache 225 

Fabers, Faberſche Druckerei 29 
Fachausdrücke d. Spradilehre 51 

- im Interrichte d. Woltäfchule | 
319 -, wijjenichaftliche 131. 308 

-‚&. Cöhniger ® 18 Fadhverfammiun en, Eprad): 
pilege. arniſch 129 Von U. 

Fahrgafi 39 g 
———— am I156f. 223}. Halt, Veterinär 107 
durdlodhen 4 
Dürerbund 118 
Diringen oder Thüringen ? 
Düffeldorjer Strakennamen 3356 

ebnen (Rechnung) 1 
Ehre, geben ſich die « 126 

Km Gymnasties 283 
Familiengeihicte 47 

2787. J—— 183 -, Köthe- 
ner®57 rn 885 - :, Spit- 
namen als F. 

Farbe ber Lüge 29 
faffen an die, der Bruft 91 

Deemg 908 
- in der Kinderſtu 05 -, 
Schule u. F. Bon ©. Deile 307 
-, Ad. Matthias und Rothfuchs 
gegen d. F. 305 -, höhere u. F. 

u 
Fremdwörter im amtlich. Wörter: 

verzeichnid 1 -, Entitellungen 
201 (Burjilhuber) 2035. - 
alten. Bon Budhruder 252 - in 
der Eule. Bon K. Gomolinsly 
305 ff. Beralten 321 - im 
Glettrizitätswefen 322  - ber‘ 
Frankfurt. Mundart B56 - ‚Auss | 
ſprache B 57 - Ind. Handels: 
iprahe 3 357 - in Zeitungen 

Spraciverein. Von 
D. Brenner 2 251. 
————— a. 159 
—— Verſammlungsſprache 

17 

Geheimen Regierungkrat 158 
Gehrod 52 — eh 
————— 301 

eher, 9, Deutich auf d. Bal- 
fanbalbinfel 288 

Gemeiniprade, Die deutiche ©. 
in ber eg B 152 

Gemüt u. Sprache 3 3 
Geneußin, Geniche Fa 
Gerhard, 9., — Deutſch⸗ 

tums in Amerifa 2220 
Gerihtsihreiber 30 [78 
German Commissioner General 

en, Germanen, Herkunft V 360 
ers | Germaniſcher Glaube u. Brauch, 

Nacklänge in Amerita 8 263 
göro, göre, Behr 52 (1415. 
Gerjiner, 9, Spradhmengerei 
Sejamtvorftand für 1904 31 -, 

Sitzung 63 
Geihäftlihes 30. 63. 96. 127, 

160. 188. 272. 304. 335. 367 
VB 118 -, Örammarif u. Rept- Geſchäftsſchllder 3 219 
ichreibung 3 150 
17. Ihd. Bon SH. Hechtenberg 
B 177 — hehe 66 -ummwejen umd un 226 
Nectichreibung 135 

Fremdwörterei 271 - d. Lehr: 
amttzöglinge 1 
— ZIBR und Schule. 
Bon Leſſer B 113 

Fremdwortſucht 187. 303 

buch des Geſchlechtswort, Trennung von 
feinem — 295 

[250j. 
Geſchweige denn—. Bon Dunger 
Sefelticajt f. deutſche Sprache 

ürid) 205 
— 158 
ewicht, Bedeutung B 151 

gewinnen, neue Felnde 226 
Frenſſen B 350 -8 »Aörm Ihle) Gewiſſensfreter 69 
B 1228153 

Freßbraut 70 
Gießer oder Wichener? Bon 

D. ei 8. 59 
Fried, 9, Kommando: u. Dienſt- ®iehner 5 

fprache 3 179 gilte 123 

B — Bücherſchau. B — Vortrag (Aus den Bweigvereinen). 3 — Beitungsicau. 



IV 

Gimpel 90 
Glaubensgenofje 200 
glauche 123 

Berfaffers, Dri8s und Sahverzeihnid 1904. 

Haufhild, Farbe der Lüge und 
Farbe des Lebens 3 200 

Hausleerer 116 
Gleis oder Beleife. Bon F. Bödel: | Hausding, A, Hochzahl 61 - Ein 

mann 145 -, Bon Ihlow 212 
gligen 103 
rag ei Herzbruder 26 

loẽl, Sprachbewegung 3 117 
Glüd, dad. Won 8 Wunderlich 

(Schluß) 3-82 
, 8, Das Deutſchtum in 

den Bereinigten Staaten 241 
Goethe, »Erfinder der deutſchen 

Spracdes 174 -, Verbeutihung 
v. Royaliſt 214 -, Einige Gegner 
B58 - veraltete Fremdwörter 252 | 
-, Beziehungen zu Köln V 182 

gogipen 91 
gofeln 363 
ölle 123 
olther, ®., Herrmann ® 113 

Gombert, Immer die alte Ge— 
ihichte 45 -, Dberdied #112 
—5 d. 3.8. Breslau 
B1l2 -, Leben Franz Ziegler: 
N 150 - Alter einiger Schlag: 
worte 359 
—— K., Milieu 3ff. 

72if. Fremdwörter in der 
Schule vob ,352 

Gorges, feembfr. Unterricht 210 
Gorges, O., Köthener Familien: 

namen 8 57 -, Zur Familiens 
Pa en rg We * Ne 

utſchtum v. ae 
in ber Schwel 115 

Srammatif f. — Von 
Schelle B 114 

Sr Itpargers Anſichten über 
Bon €. Stern 8328 

Siem, 3 „Lebenskraft d. Fremd⸗ 
wörter 52 155 

Orimmides MWörterbuh B 152 
Großſchreibung 3 266 
Grübler, Gewiht B 151 
Grundzahl 30 
Gudmundsſon, Island B 354 
umpen 90 
ünther, ir 98 

gut deutjch 261 
uttentagfie Sammlung, Nedhts | 
ſchreibung 20 

Gymnastics 083 

Weſen unjerer Mundarten 

gagen Juriſtendeutſch 33T ff. 
2 F. Schadenerſatz oder 
RR 200 [223 
halbieren, halbteilen, Hälften | 
halten, fih ein Tier halten 157 | 
Hand, von (au) der 9. in dem‘ 
Mund leben 331 

Handel und Induftrie 256 
Handelslatein 179 
Hanbdelsiprade, Klagen 

- Fremdwörter 3 358 
hannöverſch, hannoverſch 157 

108 

Hanns, Grimms Wörterbuh® 155 | 
Harms, P., Bildungsidenl 3 329 
Harniſch. 9., Spradipflege auf 

Fachverfammlungen 12071. 
Hauptbahnhof, Münden 171 

- in Ingolſtadt, Nürnberg, 
Schweinfurt 205 

acherei der Dichter» Ge: 
sitiitung B 55 

B — Bücherſchau. B = 

gutes Beifpiel 349 
Hauslaube 27 
Dayın, —— B 121 
aym, R., Sprache 106 
ehtenberg, Kt, 115. 149 -, 
remdimärterb. d.17. Jahrh. B 178 | 

Heer, J €., Vater oder Papa 105 | 
Heeriade, "Heeresiache 334 
Heeresſprache. Von Krafft 201 
Derziprane, Militärfprache 208 | Hübner, W 
Heilig, ©., Name der Stadt Ett: | Hübner, E 

lingen 315fl. 
Heimatklänge, Bon der ſächſiſch⸗ 

bayriichböhmifchen Grenze 8 155 
Heimatlunft, DMundartenabend | 

14 -, Von 3. Stinde W 22, 
Heinge, A. Zur Beiterentwidiung 

der deutichen Sprahe 37 -, 
Schelle 8 114 -, 3 115 -, 
Briejtaften 59 

Heiteres 127. 271. 290. 335. 366 
Henny, €, Nachruf 268 
Henſchle, €, GEoulant 322 
em \ 10.8 Berliner Arbel saus ſchuß 

berab, Sinab 302 B 150 
Herbert, Siebenbürger Sachſen 
Herder, Gedächtnisfeler 8 25. 54. 

56 -. Bon Munder 857858 
-. Bon A.Neumann B5S -. Bon 
Rahlwes B 58 VB 120 W 120 i 
B 121.122 B 12 -. Bon Bor: 
brodt 8 1228 155 -. Bon Bor 
junga ® 181 

Ders Berhäktnis zur Sprache. | 
‚ Verhältnis zum deut: 

ne Bollstum 3 117 -, Bes 
atehungen zu Goethe B 121 '- als 
age = ee H 267 

‚ Zum chmis H's. Päda 
Blätter 3 87 e 

Herrmann, ®., Nordiihe My— 
thologie 8 1 

Herren, 28 
italienifcher Sprach⸗ Hersbrud, 

verein 320 
Hertel, 2, Düringen 278f. 
IE IER Eee 200 

ejjen, Spradpflege 281 
Hessians, Schimpfwort 243 
bierdurd 157 
biermit 157 
Hildebrand, F., Fremdwörter d. 

Handeldjpradie 3 357 
Hildebrand, R., Fremdwörter in 

der Schule 305 
Hilfsſprache 3 179 [306 
Hille, K., Zur ag en 
Hiftentamp, D. Neid i. Wagners | J 

Nibelungenring 8 118 3 177 
himmlitzen 91 
hochgradig 42 
Hochzahl 30. 61 
Hodermann, M., Uniere Armee 

ſprache im Dienſte der Cäfar— 
überſekung B 82 

Höfer, Yusfprade des Schrift: 
deutjchen 

hoffentlich 02 [® 57 
Hoffmann, durchgeſehene Bibel | 
Hoffmann, Beſiedelung Schle— 

ſiens ® 183 (291 
van Hoffs, Echentendorfdentmal | 
Hofmann, R., Heimatllänge®B 155 

Bogenzorleriie —2 ——— 257 
henzolleriſch 

Holmes, The as: at the 
breakfast table 73 

Holz, M., Deutiche Sprade in 
Denver (Holorabo) 320 

€., Eine ſprachgeſchicht⸗ 
Plauderei 3 53 

‚ Wanderungen in Welich- 
21 verein V 358 

orjt, K., Notwendigkeit d. Sprach⸗ 
oupert, Deutich = lothrinatiche 
rege 287 eitung 3 

., Brief an die Sage 
ur Dem Schulen 

Ausland 3 220 
hundert jt)eil) 60. 185 
| ——— 301 

uſaren, par hazard 202 
Huterer 26 

bien, interefjant 135 
Ihlow, Gleis oder Gelelſe 212 
sit, snif, —— — 
im Falle, Bindewort 43 90 
Imme, Th., Reichsamt f. deutſche 

Sprache ð 56. 118 -, Notwens | von Kettenburg, 
bigfeit des Spradvereins 161fi. 

Halbe 332 
Kamerun, Deutihe Spracde 13 
Kannengieher, Sprachforichung 

im Dienfte der Geſchichte ® 181 
Kanone — fann ohne 328 [345 
Kan ———— oder = affijtent? 
Kapſchello 101 
Kapfabt, Deuifche Gemeinde 286 

Wartiniſchule 12 
Rapua der Geiſter 143 [151 
Karehnte, Seemannsipradhe 8 
Kartoffel, Mehrzahl 334 

52 Kafjel, Wirteverein 206 
Kaiten, Käſten 92 
Raitengeift 116. 348 
Een ‚imSad laufen. Bon F. Kör- 

0 
Kau — der deutſche B 181 
Kaufmannsdeutſch. Bon ®. 

Mettin ® 55 - 3 53 - 335 
Kaufmannsiprade, Fremd— 

mwortjucht 
Kern, Aber J. W., Deutfchtum 

in Amerifa 241 ff. 
Kehler, Bedrängnis der Deut: 

ichen in Oberwallia B = ke 
egen Deutſch⸗ 

tum in Südtirol 3 5 
-, Ortsnamen des Kreiſes Eſſen Khull, Hechtenberg 177 -, Zr 
v 152 -, Pflege der Mutters kunit der Germanen ® 3 
ſprache 118 - ertehrsdeutich Kinderlieder ® 153 

Impedanz 79 [8 118 
Importen 26 

‚sin, Endung 157. 268. 363 
indem da, indes daß 42 
in ber Länge der ang 124 - bie 

Poſt, zur Poſt ufw. 124 - und 
um die Schule 226 - Wagen 
ſpucken 125 

infolge ber Wiederherftellun ) 268 
innerhalb, mit Wesfall 302 
Su hERttlunsfehster Dale 

rungsfahrt 201 
Suter law = — 
nterej &: intere on P. 
Pietich 133 -, im, für >zum 
ia Mg 259 

Intervention 306. 300 
irren, fich irren 93 [223 
irrlichtelieren, irrlichterieren 
land, Bon Gudmundejon B 354 
Isländiſches Dichterleben B 154 
ei eh ua Spradverein 320 
‚‚ipen 91 

Jagdzeitung, Brief 3 52 
Jägerhorn, Friechen ine. J. 331 
— erhöhte 32. 

127, 240 [sin 193 
Jahresbericht. Von D. Mae 
Satobi, Pflege unferer Mutter: 

fpradhe B 221 

a 257 

3 apaner, japant 224 

des Auslandes B 117 
Jena oder Sedan? 21 
jugendlich, unrictig gebraucht 40 
Jüngſtes (faufmänniih) 19 [337 
Juriſtendeutſch. Bon O. Hagen 

fäbiihes Schaf 333 
Saijerslauter(ner)innen 227 
Kakao und Schokolade 10 
Kalamitoſe 334 

Kanpen, 9., Feitgabe B 112 — 
ti [93 toteln 363 

'jebe($) angefangene(n) 100 an Kollifion, Kollufion 290 
———— ‚ Deuticer Vollslalender Kolonien, Sprache in den K. 13. 

BREUER, Das Fremdwort in 

Pier ti —— 3116 - von 
Nordamerifa 288. 320 

Kirchhof 2 
Kirhbolt, M Hochflüche 187 
fittern 1 
et utnidtung des Brieies 

Kledage 7 
Klein, Das deutfche ae 
Eleine Preiſe 91 [81 
Klingemann, Das —— 

Bollstum u. ſ. Sprache B 118 
a Tyrannei der Mode 

Klopitod- Herber- Feier B 59 
Klopftod, —— Ab- 
er, über 8 

Hötern ZN ihterbüfe 60 

Per 300 
Inieen auf 91 
fnoeien, fnojen 301 
Knorg, K., Germanifcher Glaube 
und Brauch in Amerifa B 263 

tnuien, Warten f. 301 
Koblenz, Schentenborfdenkmal 200 
Kochbuch. Von H. Lösniger 8 18 
Kt —* erderfeier ® 54 

SEN 835 
3 

210 - , in Togo 256 
Jelinek, Deutichland Im Urteile Kotonialgeicichte 137 

Kolonialihule, Deutihe 258 
Kommandofprade 3 170 
Könnede, Uni. Lehnwörter 3205 
König Wilgelm 170 
Konnoſſem ent, Seefrachtbriei2>3 
Kontor 364 
Körbolz, Hape im Sad 176 
koſten mich oder mir 91 
Köthener framiliennamen ® 57 
Kraeger, Poſtwelſch 255 

Vortrag (Aus den Zweigvereinen). 3 — Zeitungsſchau. 



Kralit, ————— Ver: 
! te ec 

fragigen 91 [beiten 280 
Kraser, Neuere Sprahbumm: 
Kraßberger, S., Dichter 119 
Krauße, Ortönamen BD 24 
Kreije für Milieu 72 
Sirematorium 
Kremmer ober Siremmener? 30 
Kriegdalademie, Dienftorbnung 
Kruzifir, männlich 225 [201 
Küdler, Fa Carlyle im Beichen 

bes beutichen Geiſtes W 155 
Kühnſte Wortihöpfung 62 
fuinieren, fujonieren 302 
fuleln 363 
Kulle 100 
Kulturdokumente 
funieren DD [273 
erzielt ungblag 
Küppers, F. Fremde Freunde 

251 -, Deutfhtum in den Ber 
einigten Staaten 321 

Kurheſſiſcher Neiterverein 172 
Kurz: Elsheim, Perjonennamen 

Begriffe 3 356 
futtern, füttern 124 

laden 0 
Laden, Läden 2 
Lahm, fi., 
Lambelet, &,, Ortslexilon der 

Schweiz a 147 
Sammerp, ., Nectichreibung 
3 266 echtichreibe - Plau⸗ 
derei 2 30 - ‚ Der — 
eine Kinderei? 3 320 
ordnung des Rechtichreibefioffes 

329 -, Kürze und Länge der | 
elbjtlaute 3 328 

Lamprecht, Tentalelitaat 44 
Landhaus 59. 
— Landsmann Zu 
laſchieren — 
Lateiniſche Inſchriften 281 
laut dieſes Berichts 271 
Leben für Milieu 72 
Lebensgeſchichte, en 
Lebewejen DI [2081. 
Ledage 27 
Lega nationale 320 
ehnmwörter 

getegeng db. 
Lehrkraft, perſon 
Seihenhühner 116 
Leipziger Mundart 3 1 
Reithäufer, TH, Hl. 
erde 361 
Leſebuch. Bon Biltor B 326 
Leſſer, Schule und Fremdivort: | 
ne ® 13 

Lefitat, P. Spradinjeln in Krain 
und Stalien W 24 

Lemwald, Reidhslommiffar 78, 248 
Settow-Vorbed, Fremdwörter, | 

Grammatif, Restichreibun 3 
Leute 28 1 
Leutnant und Frau Müller 280 | 
Lichte, Lichter 61 
Sieweder 361 
Lilör- Automat &2 
Liltenceron, Ehrung 144 
Linhoff, M., Die neue deutiche 
Sarebung® DB 24 -, Bezugspreis 
er ünfterer und Mün- 

lin(i)ieren, 237 [fterin ® 268 
\infs, als Berhältn wort 42 

—E 

Lahmes Deutich« 160 

265 
en Ban, | 

[meyer 8 218 | 

Linjel, Ed, Coals 3 88 
Siteraturgefhicte Von F. Vogt 
loco 302 [und Koch 8 353 
Lohmeyer, E., am Rande ihrer 

Mittel angelommen 295 
Lohmeyer, TH, Flußnamen— 

gebung B 218 
Löning, »zum Frommen« 259 
‚Sorde 101 
Löhniger, E., Kochbuch B 18 
Lothringen, Boltälied 287 
Luſtig, Spradje, Schrift u. Nedht: 
Luftrum 143 [ichreibung ® 56 
A und die deutſche . 
(utberiih W B23 
Sprit, Deutihe. Bon E. Wajfer: 

zieher B 

Machtbereich — en) 
Sprache 12. 76, 137 169. 206. 

1 g 2, | Mt Gebogenes 201 1326. 244 
Badizilfer, minderwertige 29 
Magyar, Eljen 3 265 
Mahnert, &, Yuther und die 

deutjche Sprache B 2 
Maison de Modes 159 
Malizidje, der ZI 
mangelbaftes Deutjch 150 
Markt und Küche im deutſchen 

Mundarten B 121 
Marmelitein 223 
Martin, Herder u. Goethe WB 121 
Martiniihule in Kapjtadt 12 
Matthias, Nd., gegen das fremd: 

wort 308 
Matthias, Th., Deutſch auf der 

Baltanhalbinfel 288 -, R. Haym 
en bie — 106 -, Feſtgabe 
® 112 -, Franfe B 146 - ‚es 
ſchichte deb Grimmſchen Wörter: 
buches B > -, Rater 8 öl 
-, Pretzel, Rupnow, Tews B 
296 -, im Stich lafjen Li, 293 

Maulwurf 123 ‚3 
Medizinerdeutjd, 304 
Megaphon 203 

‚mehrdeutiges Wort 325 
ı Mehrzahl von Kaften, Bogen, Stras 

gen, Wagen 92 - Kartoffel 334 
rail, feinerfeits 208 

| Meifter, Wanderung. durch d. Ge⸗ 
biet der deutichen Sprache Dh 

Meng, F., Elſaß = Erlenland? 

5 [tum 8 242 
Meyer, Sue Das deutihe Volls⸗ 
Meyerfeld, Überſetzerelend 3 21 
Milten. Bon K. Gamolinshy 

ı _ 3. 72ff. 
'Nilitaria, Heerfache 334 
Militäribrache, öfterreichiiche 208 
Miller, Nibelungenlied B 122 
Iminderwertig, mihbraudt 40 
| Miifionen, — Sprache 210 
mit der Zeit 124 
Safer 234 
Mittagejfen L26 
Faser 116 
MiredsPidles 3 357 
Moderne, die 208 
Modern Language Notes 3 
US -, 3 14). 220 

Moment, fruchtbarer 173 
Monatsnamen 103 
Montblanc, Befleiger des dh 
Mor 131 
‚Möride, Eduard B 360 

m 5 tt i n, &., SKaufmannsdeutic | 

Berfaffer-, Orts: und Sahverzeihnid 1904. 

Mücke, Forſtmannsſprache —* 218 
Muff, der -, die Muffe 27 
— — Umgangsſpr. B 222 
Müller, örterbud) aus: 

fändiicher & ennamen ® 145 
u EM chulweſen Deutſch⸗ 

whne. Haufen BMB 357 
Müller, K., Deutiche Wörter in 

der Fremde 3 2 -, Entitel 

-, Herder® 23 - fraureuth, 
$., Welt der Wörter B 327 

Wulpr(i)d) ujm. 123 
multiplizieren DD 
Mummenthal 214 [it 358 
Münd, Nachruf 358 -, Gramma- 
Dunder, Herder 8 57 -, Nadı 

ruf für Dee B 58 
Mundart und Scriftiprahe 3 

-, Fremdwörter in der frank: 
—— M. V 5 -, Leipziger 8 

; Dichtungen in Rochlitzer 
Fr ‚ Nodliper. Bon 
d. 38 —XR ſchleſiſche 

‚Wundarten a2 - — 
MBH - abend 

Mundartliche 
Mundtuch 365 ten 2 
Münfterer, Münfterin, Münſie— 

raner, Münfteranerin i 
Musik, Geſchichte der M. B 17 
Muß-Deutſch 347 
Muſſe 102 
Muſterleiſtung 120 100 
Muſterſatz W 
Mutterſprache, deutſche Frau u. 
ihre M. B 150 -, Pflege ® 118 

21 - Pilege i in der Schule. 
Von Fenge 207 

nad ber Pot 124 - 1%, (1’/,) 
88 | YJahre(n) 333. 

'nahmittags 126 
Nagel, —— > 218 
nahen, fid) nahen D3 
Name der Stadt Ertlingen Bon 

D. Heilig 315ff. 
Bau, Yautform u. Ausſprache 
141 - Deutung 341 ff. - Danziger 
Speiher- 3264 - Flur: aus 
Andernach 3 265 —— 
N. Bon Schlemmer 3 20 - Wörs 
terbuch ausländiiher Eigenn. 

| Bon W. Müller 8 145 -büds 
fein. Bon Sanneg 95 - Fluß, 
Bon Lohmeyer 
Bon Nagl B 218 3 356 

Ranzig 223 
Napel 225 
Nahgalle 123, 
Rationalitätengefe eh 344 
Nationalliberale Partei, Orgas 

nifationsftatut 255 
naturellijiert 03 
‚neapolitaniich 224 
Neid, Der N. in % een Ni: 

' Belungenting ® 118 3 LIZ 
Negus 101 
sner und sener, Endung 50 
Neudrude deuticher Literatur⸗ 
| werte 275 [287 
Neuguinea, Deutich auf N. 210, 
Neumann, W., Runfterziehungs- 

tag B 25 - , Herders Leben und | 
Wirten BE - RR 

‚ Serbderfeier 2 15 

fungen von N iger it 202 | 

Egwierigtei, Odin 

218 -kunde. 

Neutöner 37 
Neuyorf, — air 

Deuticher Studenten 2 
140 -, Gründung 193 - 
ihufen 248 

Nibelungenlied WB 122 
Niete, nieten 331 
Nordamerifa, Kirche 288. 320 
nördlich, Verhältnismort 42 
‚Nordmart, Sprade i. d.R. 169 
Rordichlesmig, bäntjche Sprache 

Rorwealic ala Vollsſprache 179 
notwendig, Belonung 228 
Notwendigleit des Sprachver— 

eins. Bon Imme 161ff. BV 
Nummer Lid 
numerifch DD. 
Numero 326 [iden Sprache 108 
Nunzien, Unkenntnis ber deut: 

Oberdied, M., Summer: u. Bin: 
terjoat B 112 -, ® 54 

oberſächſiſche Volldwörter 323 
Oberwallis, Bedrängnid der 

Deutichen B 24 
Obesity Reducer 282. 334 [259 
O dieje Fremdwörter 143, 258. 

147 (811 
Ofen-Peſt, Sprachunterricht 
Offene Bitte an die Unterrichts⸗ 

minifter 1 
Dffener Brief an Ludwig Fulda. 
I Tr. Friedemann 166 

Sole. 

Dldermann 69, 101 
Drganifationsftatut der Na— 

tionalliberalen 255 
d'Orſay, Jean, Gegen ar 

Engländerei 314. 
Orthograpbie, eingepöfelte alte 
Ortönamen B 24 - auf sen 8 

-, Aufruf zur Ermittlung von 
de At. 139 -, deutfche, in Voſen 

Rechrichreibung 106, 258 
Phra u. Bevölterungslerifon ber 

Schweiz. Von G. Lambelet B 147 
Ditara 141 
— eer, deutſche 

Sprache M 76. Bu 
Dfteuropa, deutſche Sprade Li 
Oſtmark, Kata. des pr, Un⸗ 

terrichtäminifters -, beutiche 
Sprache B 361 

Brunn Weltfpradhe 15 
Otto, B., Lehrgang der Zulunftss 

ſchul e * 40 -, bayer. Bezirke: 
haupimann, Bemuhung um 
Sprachreinheit 138 

‚Baden, Bad 125 
Päda ogiiche 1 ntter 3 82-8 

Bodenblatt 28 
Balleate, N., Ousmundsion® 24 

Jelelius B 352 - ‚ Zeiler 8 113 
-, Sten B 23 ſchwediſche 
Stveichhölzer 63, 304 

Papa, Mama, und Bater, Mutter. 
Bon P. Bierich dh 105 

Päpftliche Divlomatie und deutſche 
Spradje 108 

Parts, Deutih in P. 110 
zen männlih 225 
Bater, ®,, Die Renaijjance B 51 
Paul, FJelund. Dichterleben BA 
per wann 335 
Berjonennamen, Begriffe 3 356 
Peters, , Weyde B 351 

B = Bucherſchau. VB — Vortrag (Aus den Zweigvereinen). 3 — Beitungsicdau. 
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Petri, F, Vermähtnis 99. 197 
Bepold, B., Zeitungsweien in Ber: 

angenheit und Gegenwart ® 119 
lernt, Pfarrerwahl 126 
Bilangennamen, Deutiche 14 
Pilege, Förderung der Bil. - der 

Spradye 136 - unferer Mutter: 
ſpiache ® 221 - vaterländiichen 
Sinnes in der Säule 382 

u gegen bie 
deutiche Spradye 284 

Pforzheim, Epradhmengerei Lil 
Pflugk, Spipnamen 3 175 
Bhni ofrat 150 

bilippion, Mörife B 360 
—* A und Vidgin⸗ 

Ai P., Kunde der ötters 
namen 14] - 
finder ber deutichen Sprache 174 

‚ Interefie, interejjant Läb - 
Mactbereid) d. deut * Spradıe 
137 -, Bapa, Mana und ru 
Mutter 105 -, Idionfam 200 - 
385f. -, Brieft. 187 

Blatcau 
Plattdeutſch und Alldeulſch 
Plaudereien. Von E. Bröje 
pluſſern 
v. er Beitritt zum Spr. 99 
Podole 100 
Polen gegen deutſche Sprade 108 
J——— t 215 

265 | 
30 

Polzer, U, Felix Dahn B 267 | 
pomabig 
pomalu 91 
Porte, ®., Das verpreuhelnde 

Franffurt 
Pöſchel, J, Leipziger Mundart 

Boftwelic. Bon Airaeger 25.351 
Pragerdeutſch 120. 247 
Prä entgeihente 53 
präzife 27 
Ereinausigreiden 
Prefſe, Die fremdipradjige } 
preußiichsbeutice, der - 

verein (Schreibung) 20 
Pr — ſche —Aã (Wernele) 

— €. 131 - Garraur B 48 
prilleten DO 
Broduft 59 
proportional zu 50 
Prozent = v. 9. 424 
prügeln, — Anmche Bezeich⸗ 

nungen 
J— der — Lite⸗ 

ratur. Bon E. Engel B 2 
Rublizität 335 
Pudor, Redensarten 3 210 
Burift, Burijterei 205 
dv. Butlig, Markt und Küche in | 

beutihen Mundarten B L21 

Quandt 115 
quantitö nögligeable 29. 94 
Quittung, jonderbare 187 

21 
ol; 

t, Yungen=r 209 
Raabe, ®. Bon Warnete B 23 
rabeln 37 
NRahlwes, Herder B 55 
rapid, rapide AD 
Nafeur 3 LI [lande 8 25 
Nau, Deuiſche Schulen im Nus- 
Rechnung für 1003 180 ji. 

‚ Goethe, der Er⸗ 

Hl = gen, Doppelung 53 | 

1738| Revirement und Concern, Bon | Schenfendoridenfmal. 

Berfalfers, Ortds und Gahverzeihnis 1904. 

rechts, Berhäliniswort 42 
eg Sa 8 
ER 
Sammer 
mern eh 135 
Fremdwörter, Grammatit u. R. 
3 150 - der Ortönamen 106.258 
-, Sprade, Schrift und R. V 56 

NRecdisverfallenheit 209 
Nedder, Reller 201 
redender Beleg 105 
Nedendarten n8 Bat -, volts | 

tümliche Fer 
Neformtoftiim, ——— 143 | 
Regeln und Wörterverzeichnis, | Seprcrberidt Bıa2f. - Brief: 

Fremdwörter 1 taften 59. S9f. 224 
RMegimentsſprachen (öfterr.) 45 Sapbau. Bon Wundeilich B 216 
Regiſtratur 26 "Sauergalle 123 
Reglement, Ordnung 38 Schadenerjap oder Schabenter: 
Rerche, F., Eljen Magyar 3 2065| ja? Bon FF. Hahne 200 
Reichenberg, Stadt yon Schäfer, D. Kolonialgefhicte 137 
Reichsamt für . Sprache ſchandlos 208 

122, 153, 184. 221 222 9 56 Satan des Spradneranie 
A 47. 80, 111, 195. 215 

Scheerbrief 160 212 
Reichsland, Schulſprache 170 Scheffler, K., AZuftreden, 

-, deutihe Sprache 286 jtrcdeweg 211 -, Sitreiten = 
Neihsprefgeieh 3 2ı fchreiten 175, -, Wäſche ſchwaben 
Meihe 26 [264 212 Geſchichtliche Schulung 
Relmeſch, 5, Siebenbürg. Sacſf. des Spradgefühls 2735. -, Fils 
reinigen, die — das Neindl 60 | derfrant 204 -, Ecdmitd BS3 

u B 356 -, linderlieder 

- von! Sadfe, Der ©. ald Zweiſprachler. 
DB 57 - und! Bon Schumann ® ® 208 

-,1Sädhfifhes Minifterium 347 f. 
Saga, bie nordiſche 153 
Sahlender, 3 219 
sr 158 

men 341 ff. -, Namenbüdylein 95 
Sarrazin, D., Bon deutſcher 
zn. und deutichem Kalao 

‚ Einheitsichreibung 17 -, 

325 

reinigen, Redinungen 10 -, Pilege des vaterländbiichen 
Reini, Herder B 120 -, Die Sinnes u der Edle 387 -, 

nordiihe Saga WB 183 ‚ Brieff. 26. Du 90f. 
Neller, Nedder 301 P 
| Rendite 200 
|Refultat 187 
Reuſch, Herder B 56 

f. 361 f. 
iheinbar und aniceinend 280 
Schelle, Grammatil B 114 

Bon 
3. E. Wülfing 104. 187 | 

rheiniſche Bollsfunde 289 
u. Deutih. Bon Th. Franke | 
Ried 264 IB lan 
Riedel, Bogrländ. Didtungen®23 
Niedin; er, Spradverein 3 116 
Rigorofift 103 

*84 9. 

van Hofis 290 
"Schiffahrt 22 
Schifiänamen 387 
Schlagunternehmer 156 
Schlagworte, Deutſche B 25 -, 

Alter einiger -. Bon Gombert B | 
ich; Laut, rufifch 29. 61 1359 | 
Schlechtes —— 26 13% Rodliger Mundart. 
Schlemmer, ograph. Namen Bichalig ® 127 

ode, De deutſche — Schleſten, PAR 9 183 
NRoedel, ‚ Berordnung 209 ſchleſiſche Mundart B LI2 
Roethe, Jin Ses ner 67 ihleswigsholfteiniihes Wör— 
Röhl, Roderich 12 [tirol 210 
NRohmeder, Beh in Süd: 
Rohr, Röhre (M;.) 302 
Rolle, eine MR. jpelen 232 
Nöfler, Unrichtigteiten und Ber: 

zerrungen in ber Sprache B 57 
Rotor U 308 
Rothfuchs, Eu d. fyremdiwort 

terbuch 11 
Schmeding, Relddamıt |. deuiſche 

W., — 41 
Engländerei 109 -, Das 

Fremdwort in der Zeitung ® 55 
B118 -, Einfluß der Unganget: 
iprache a d. Schrifiſprache B 152 

Bon Deile 307 -, Fremdwörter 
Ron K. Somolinaty 305F. — 
Pflege unſerer Wutterfprache- 
Von Fenge 7 

Schulen, Stellung der höheren 
Sch. zum Fremdwort 3 330 -, 
Deutiche, im Auslande B 25 - 
im Ausland, * dans 

Sdufrerkieib für Reform + o= 
ftüm 143. 365 

Schultgeih oder Vürgermeifter? 
45 -, 126 Kirhe 3 116 

Schumann, E , Undeutiches in d. 
Schumann, ®., oberfähl. Volls⸗ 

wörter 323 -, Der Sadıle als 
Bweifprachler ® 208 

Shüpe, Franzoſiſche Alademie 
ſchühen (Wechſel) LU [® 155 

259. \ihwabbeln, jhwabeln 184 
ihwaben, Wäſche ſchwaben 212 

us ſchwabiſch 4 
ſchwalbeln 185 
ſchwafeln, — 184 
Schwein — Glũck 
Schweiz, Teutihiäweheriicer 

Oyradwerein. Bon P. Brod- 
bed 3095. -, Deutichtum und 
Sranzofentum. Bon E. Blocher 
121 -, Orts: u. Bevöllerungs⸗ 

Von Lambelet ® 147 
Deutſchtum. Bon v. Öraffen- 

ried 107 -, Zurüdjegung d. gm 
Spr. 257 -, Bitte, deutjch! Zi 

»Schweizere, Mißbrauch 285 
Schweizerbeutiche, Stellung zur 

Mutteriprache 139 
Scdweizerin, eine Deutihe 172 
fechzig, Ausſprache 
Seejradtbriefe 283 
Seemannsiprade B 151 
v. Seifertig, Deutſchtum in Süd: 

tirol 310 
Seiler, Fr., Gegner des Spradı- 
vereins 276 -, Erklärung 24 
'feit, jeitdem 43 
jeitlih, Verhältniewort 42 

Ijetöhtättger Automat 30 
jelbjtkojtende Preiſe 127 
Seneca, Übertragung griechiſcher 
| Wörter 281 
Sensorium, Bon Wülfing 141 
Serpp, beutiches Vollstum B 360 
Serviette 365 
ShalejpearesRätjel. Bon E. 

Rotwelih 3 20 - der Bühne | Schmits, W., Kampf gegen die) (Engel 8 262 
Von U. Boree 3 115 Spradiverwilderung B S3f. Siamer, fiamiih 224 

NRoyalift, Verdeurfchung 214 Schmorbruder 100 Siebenbürger Sadjen B 180 
‚Rudung Pi] Schnarrpoſten Siebs, Bühnenſprache 
Rudera 126 Scofolade, Bon deutſcher Sch. Siegerland & 
— 126. 238 Von D. Sarrazin ID - ‚ UF 1Silbermann, M., Vortrag über d. 
Rudolph, K., Dito B 40 Schölermann, W., Vorwon zu) Handelsſprache 8Kauf⸗ 
| Rudotirädtifche Familiennamen.! W. Pater, Die Renaifiance dl | mannsipradie 3 210 
rund 4 B 1833| fhonjam 209 Simon, Ph Heimatkunit B 2 
Rundfhreiben, Barifer 110 Schönheyde, N. Sommer B 360 Simſon. on 9. Wette B 56 
Ruft, ®., Interefie 133 

j Schreibung 158 
Saalfeld, ©. A., Bortiäge in 

Aweigvereinen 304 -, 200. Ber: | 
einsgründung 245 -, Etord® LZ 

. Engl 8 22 -, Knortz 
8208 -, Waflerzieber B 228 | Schule und Fremdwortfrage. Von 
-, Ziele d. Sprachv. Bis -,Weih:| Leſſer BLZ - und Fremdwort. | 

Bücherſchau. V — Vortrag (Aus den Zweigvereinen). 

Scrant, der und das 27 
Schreibung, neue deutiche B 24 
ihreiten, jtreiten 202 
Schriftdentic, Nusipradhe B 56 
Shriftipraden. Wundart 3 150 

179 
. d., bilisfpradhe 

I 

Sittliches in der Sprade 8 SS 
Slawiſche Lehnwörier 15 - 

Nbleitungsjilbe DO - Sprache Li 
Societä Dante Alighieri 320 
Sofa, das und der 27 
Sommer, Anton 8 360 
Sorgalle 123 
Söhns, F. ER INCH 

arten 3 6 33 

3 = Beitungsfgau. 



Sonnabend 158 N 
fpabonieren 72 
Spannungäsmeijer 79 
Speifelarte 206 -, Auszug 
Spiegel, der und das 
Spilger:Hanjen, £., Flora und 

Vegetation bed Bogelsbergs 81 
Spitta, Deutſch in d. Kirche 17 
Spipnamen als Famillennamen 
Spon 104 [ 
Eirambenrzung 3 117 
u Hy Hader SEE neuere, 
—— — —— 

prache, ege Deutſche, 
und deuiſcher Handel 256 - 
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Allgemeinen Deufichen Gprachvereinb 
Begründet von Serman Riegel 

Im Auftrage des Borffandes herausgegeben von Dr. Oskar Streicher 

und wird den Mitgliebern bes Allgemeinen Deutichen Eprachvereind unentgeltlich 3.4. jährlich bezogen werben. 
Diefe Beitichrift erichetmt jährlich zmöltmal, zu Anfang jedes Monats | Die Belt | * auch durch den Buchhandel oder die Voſt 

geltefert Sadung 24). 

halt: Eine offene Bitte an die Herren Unterrichtäminifter ber deutſchen ——— und Oſterreichs. — Das Glück. Von 
Prof. Dr. Hermann Wunderlich (Schlub). — Gleher oder Wiehener? Bon Prof. Dr. ©. Behaghel. — Bon deutſcher Schofolade und 
deutichern Kalao. Bon Geh. Oberbaurat D. Sarrazin. — Kleine Mitteilungen. — Bücherfchau, — Beitungsidau. — Aus den Zweig: 
vereinen. — Brieftaften. — Geſchäftliches. 

. . 2 gejpidten Wörterverzeihnis erwächſt. Vor nicht langer Zeit brachten 

Eine offene Bitte an die Derren Unterrihtsminifter biefe Blätter (Jahrg. 1903, Sp. 77) die mit guter Laune gegebenene 
der deutſchen Bundesftaaten und Öfterreihs Darftellung eines Vaters, wie feinem Duintaner die Fremdwörter 

geht und von jehr geichägter Seite mit dem Erjuchen zu, fie durch | des Regelbuches beigebracht werden; es war das nicht etwa 
Veröffentlichung in der Vereinszeitſchrift zur allgemeinen Kenntnis | ein hübſcher Scherz über einen Ausnahmefall, nod gar das Er— 
zu bringen. Wir laſſen das Schreiben im Wortlaut folgen: zeugnis einer frei erfindenden Einbilbungstraft, fondern — leider — 

Seit dem erjten Exfcheinen des Büchleins »Negeln und Wörter: | bitterer Ernſt. Den Schülern werden aus dem Regelbuche oder 

verzeichnis für die deutſche Rechtſchrelbung zum Gebrauch in den | Wörterverzeihnid von Diktat zu Diktat die aufgeführten Frembd- 
Schulen im Jahre 1880 find die Klagen Über die große Zahl der | Wörter der Reihe mad) aufgegeben, wobei dann das ganze Haus 
in dem beigegebenen Verzeichnis enthaltenen Fremdwörter nicht beteiligt wird, weil der Knabe die fremden Ungetüme nicht ver- 

verjtummt. Daß dieje Klagen auch bei den maßgebenden Stellen fteht und nicht behalten fann. Der Lehrer aber quält ſich bei den 

ein geneigte® Ohr gefunden haben und als berechtigt anerfannt | Schuldiktaten mit den gewagtejten und unmöglichiten Sapbildungen 
worden jind, bafür liefert daS aus den Beratungen der Recht- | ab, um diefelben Ungetüme pafjend oder unpafjend unterzubringen: 
ſchreibungslonferenz vom Jahre 1901 Hervorgegangene Wörterver- | die Carriere eines brillanten Chorijten«, »da8 Coupe des brüs 

zeichnis infofern einen erfreulichen Verweis, als manche von den | netten Kompagnond«, »die mit Bravour egefutierte Erftürmung 
Üüberflüffigiten Fremdlingen des alten Verzeichniffes feine Auf | der Zitadelle« und dergleihen! Eine Kraft- und Zeitvergeubung 
nahme mehr gefunden haben. Doch ift die Zahl der Fremdaus— fondergleihen! Und man fchelte nicht etwa ben »unverftändigen« 

drüde, deren namentlich die Schule ſehr wohl entraten fann, | Lehrer. Er glaubt lediglich feine Pflicht zu tun: die Wörter follen 
immer noch groß, ja Übergroß. Wie verberblich ſchon die bloße doch offenbar zum Gebrauche gelehrt und gelernt werden, den 

Anweſenheit diejer Fremdwörter wirft, ift jedem Schulmanne bes | — fie ſtehen ja da«. Dan kann hierbei jogar die (übrigens ganz 
fannt. Th. Frante berichtet hierzu in der Zeitjchrift für das | matürliche) Eriheinung beobachten, daß die Lehrer ſolche Übungen 

öfterreichtiche Vollsſchulweſen (f. a. Sp. 343 des vor. Jahrg. diefer | um jo mehr pflegen, je gewifienhafter oder — ängſtlicher fie find, 
Zeitihrift), da; »die Lehramtszöglinge bald Ihren Stolz darein- Hiernach ift die Bitte ficherlich berechtigt, die Fremdwörter, 

fepen, eine recht itattlihe Anzahl von Fremdwörtern ihr eigen | ſoweit fie nicht für durchaus unentbehrlich; gehalten werben, aus 

nennen zu fönnen, ja daf gerade die begabten unter ihnen nicht | den zum Schulgebraud) bejtimmten Wörterverzeichnifien jo bald 

felten durch Verwendung möglichft ungewöhnlicher und auffälliger, | wie möglicd) zu entfernen, um den Unterricht von diefer Lait, unter 

minbdeftens aber zahlreicher Fremdwörter zu glänzen bdenfen.e Und | der er jeßt ſchwer leidet, zu befreien. Was in aller Welt hat 

dieje Böglinge fommen dann als Lehrer an die Bolläfhulen und | Abjorption, Adhäſion, adoptieren, Affäre, Affelt, Agiotage, At: 

tragen ihre Weidheit dort zu Markte: fein mühſam erworbenes | Mamation, Altlimatifation, Alquiſition, Mfzept, Alzeſſiſt, Atzife, 

Licht ftellt niemand gern unter den Scheffel! Auf folde Weiſe Alchimie, Alopathie uſw. uſw. in der Schule zu tun, vollends 

wird die gutgemeinte Mahnung der amtlichen Regelbücher: »Ent- | aber in der Volksſchule, für bie das Verzeichnis doch in erjter 

behrliche Fremdwörter foll man überhaupt vermeiden!« durchfreugt | Linie Kergerichtet fein mug? »Allotriae jollen in der Schule 

und der Fremdwörterei aufs wirtjamfte Vorſchub geleiftet. Der | überhaupt nicht vorfommen, wo ungebhörige Dinge oder Unfug 

Lehrer kann fih mit Fug auf das amtliche Wörterverzeichniß bes | fonft doch jo ftreng verpönt find. Mille ſolche Ausdrüde find teils 

rufen: die dort aufgenommenen Fremdwörter fönnen unmöglih | völlig entbehrlih, weil unjere Sprache dafür guten Erſaß bietet, 

sentbehrlich« jein, fonft wären fie Lehrern und Schülern doch | teils find fie wenigftens für den Schüler mtbehrlih. Jeden— 

nicht in die Hand gegeben worben! falls ſollten fie ihm nicht künſtlich beigebracht werben, 

Aber diefe Begünftigung des Fremdwortunfugs durch das amts | Tatjächlicd; ftropt aber dad Verzeichnis von ſolchen Wörtern, hundert: 

liche Werzeihnis ijt vom Standpunfte der Schule aus nod | weis ſiehen fie da. Der verhäftnismähßig geringe Bruchteil von 

das geringere Übel. für fie fällt weit ſchwerer ins Gewicht die | Schülern, der es zu einer weiteren Bildung bringt oder ſich ge: 

gewaltige Arbeitslaft, die dem Unterricht aus dem fremdmwort- | Iehrten Fächern zuwendet, lernt die fremden Fachausdrücke ober 
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bie Fremdwörter, bie fpäterhin nicht zu entbehren find, jamt ihrer 

Schreibung ganz von jelbit. Außerdem find für dieſe jungen 

Leute die ausführlichen Nechtichreibwörterbüdher da; die Schule 

braucht ſich damit nicht abzuquälen. 

Bir find gegenwärtig in der glüdlihen Lage, befondere Wörter: 
verzeichnifje »zum Gebraudy in den Schulen« noch nicht zu bes 

figen. Preußen bat fein neues »Mmtliche® Wörterverzeichnis für 

die deutſche Nechtichreibunge ausbrüdlich >zum Gebrauch in den 

Kanzleien« beftimmt. Das für die Schulen beftimmte wird noch 

erwartet. Bayern hat nur die Anordnung getrofien, daß bie in 
feinem Wörterverzeichnis »in runde Klammern ( ) gelegten Schrei- 
bungen in der Schule nicht zu gebrauchen find.«e Daß aber das 
ausführliche Wörterbuch von Ammon den Schülern in die Hand 

gegeben werben folle, it wohl ſchon um deswillen nicht anzus 
nehmen, weil es den ohnehin jchon übergrohen Fremdwörter— 

beftand des amtlichen Verzeichniſſes noch um eine Fülle von höchſt 

überflüjfigen, zum Zeil jogar ganz ungewöhnlichen fremden Aus: 
drüden vermehrt hat. 

Noch haben wir alfo für die Schulen »reinen Tiiche. Ya es 

befteht für fie ſogar nachgerade eine fühlbare Lüde, die bald aus— 
gefüllt werden muß. Wiſſen fie doch, von Bayern abgejehen, 

heute noch nicht, wie fie es mit den Doppelfchreibungen zu halten 

haben, über die in Preußen einftweilen nur jür die Kanzleien 

Entſcheidung getroffen ift. 
Daher jei hiermit namens der Schule an bie Herren Unterrichts⸗ 

minifter der deutſchen Bundesſtaaten und Oſterreichs die offene 

Bitte gerichtet, unjeren Schulen bald ein Wörterverzeicnis zu 

ichenten, das für ihren und ihrer Schüler Gebrauch geeignet und 

insbeiondere von allen den Überflüffigen Fremdwörtern befreit iſt, 

die das biöherige Verzeichnis enthält. Schule und Volk werben 

es ihnen Dank wiſſen! 

Das Glüd. 
Die Wandlungen der deutichen Auffaſſung und Benennung. 

Echluß.) 
Fir die zweite Gruppe kann man das Vorbild in den Zügen 

erbliden, die fih um bie Geſtalt der Fortuna, in ber älteren 
deutihen Dichtung der ⸗Frau Saeldee, gewoben haben, aber 

das eigenartige Gepräge ber betreffenden Beifpiele fordert feine 

eigene Erflärung: 
gelücke daz enhoeret niht 
und selten ieman gerne siht, 
swer triuwe hät. Balther 90, 19. 

*herre und frouwe, lät mich hän 
iuwern urloup. gelücke iu heil 
gebe, und freuden vollen teil", 

Wolfram, Barzival 450, 25; ähnl. 431, 15. 
al ein reit min hör Gäwän 
von dem her verre üf den plän. 
gelücke müezes walden. 

678, 17 Ant. 351, 22; 701, 27. 
si sprach ‘mir hät gelücke dich 
gesendet, herzen freude min’, 801, 6. 

Unter dieſen Zeugniſſen ift es eigentlich nur das letzte, das 

dem Glüdäbegriff die Wendung nad der Seite des Erwünſchten 

und Erfreulichen gibt; die andern alle lajjen vielmehr die Schidfals- 
fügung hervortreten, die Gunjt wie Ungunſt erweift. 

Wie löfen fih num die Widerjprüce zwiichen den beiden 
Gruppen, wie erllärt es ſich, daß das neue Wort bad eine Mal 
die Bedeutung »Erfolge jo ſcharf herausarbeitet und das andere 

Mal ſich jo fihtlih auf den neutralen Begriff des -Geſchicks« 

beichräntt? Die Bedeutung » Erfolge mag fi unter dem Ein- 
fluß einer in Form und Bedeutung unjerem Worte eng ver- 
wandten Bildung zugeipigt haben, des mittelhochbeutichen Haupts 
worte8 Geline, Gelinge (»da® Gelingen« vgl. sin gelücke und 
sin gelinge Triftan 10597), das ebenjo wie »Saelde« dem vors 
dringenden »Olüd« zum Opfer fiel. Für die Bedeutung »Geſchick, 

Schidjalsfügung« aber muß die Erklärung wohl an einer andern 

Stelle gefucht werden, am ficherfien da, wo dad neue Wort zu= 

erſt am häufigiten vorflommt und wo ed am rajchejten die Vor— 

gänger verdrängt, nämlich bei der Fortuna, die das Rad oder 
die Kugel oder die Scheibe bewegt. Zahlreiche Beiſpiele aus 
dem 13. Jahrhundert hat Wadernagel a. a. D. beigebracht ; 

aus ihnen kann man auch eriehen, wie ſich das Wort gelücke 

bier unmittelbar an bie Stelle der Fortuna gejept bat: 
Fortuna di ist sö getän: 
ir schibe läzet si umbe gän; 
si hilfit den armen sö si wile: 
den richen hät si ze spile; 
umbe loufet ir rat: 
dicke vellet der dä vaste saz. 

Lamprecht, Alerander, 99° Mafmann. 

Dazu vgl.: wö gelückes rät, wenne sol ich mine stat 
üf dir indem, oder wenne sol ich minen vuoz gesetzen in der 

saelden pfat. 
Neidhart von Reuenthal (101, 88) u. a. 

Den Beijpielen Wadernageld, der aud auf die bilblicher 

Darftellungen aufmerffam machte, darunter den Holzichnitt im 

Narrenihiff Sebaſtian Brants, füge ich nur noch einige Proben 

aus ber Fülle des Gebrauchs im 15. und 16. Jahrhundert bei: 

und wiewol etlich haidenisch hochgelert, als Aristoteles 
Plato Epicurus, in selbs für genomen haben... alle ding ge- 
schehen an gefer ie alles unbesunnen durch einander wie es 
dan das glücksrat geb. 

Aventin (Ehronit I, Kap. 1) Geſ. Schriften 4, 45 u.a. 

man hat sehen und greiffen müssen, wie menschen an- 
schlege und hoffenung imer feylen und anders geredt [ausfällt] 
denn man denckt und zuletzt musse mercken das eyn ander 
sei der das redlin treibt, das haben denn etlich gott, ettliche 
glück genennet. 

Luther, Borrede auf bie Sprüche Salomo (Bindjeil 7, 333). 

nemt mit euch das gelucksrat 
schenkt es dem herrn, zu gedenken mein, 
es zu haben im gewalte sein, 
die weil..im gewalt... geprichet nicht 
weil (fo lang) er sein pildens oben sicht. 

Epil v. d. Herzogen v. Burgund (Faftnachtipiele 188, 28 Ff.). 

Ob von diefem Rade der »Fortuna« nicht auch der Name 

»Glüd« ausgegangen it? Es find zwei Vortellungen, die in 
den verſchiedenen Veichreibungen beiondere Bedeutung gewinnen: 
bad Rad, das ſich bald bewegt, bald ftille jteht, und der Gegen- 
fat zwiichen dem bemegliden Made und dem feiten Mittelpunkt, 
um ben es ſich dreht. Nach beiden Seiten liehe fi dem Bes 

beutungsgehalt des Zeitwortes!), das neuerdings zur Erflärung 
herangezogen wird, wohl etwas Sachdienliches entnehmen. 

1) Die Ableitung unſeres Wortes ijt noch nicht in allgemein 
befriedigender Weije erzielt. Die Erklärung aus lücken, locken, 
wie fie z. B. Lerer gibt, ftöht auf Schwierigfeiten bei dem, der 
die Entwidiungsgeidichte anderer Worte erwägt. Bon einigen 
ieh wird gelücke mit gelinge aus einer gemeinfamen Wurzel 

eleitet. Morig Heyne geht in feinem Deutihen Wörterbuch 
an das alte liohhan, lühhan, verſchließen zurüd, er nimmt ein 
in grauer Borzeit entitandenes Hauptwort mit der Bedeutung 
»Berichluß, Verknüpfung, Fügung« — das ſich die Jahrhunderte 
hindurch im Duntel gehalten habe. Mir jcheint die leptere Ans 
nahme nicht ganz zwingend, es könnte fi auch um eine jüngere 
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Bas die Jahrhunderte der Übergangszeit, was vor allem das 
Neformationgzeitalter an diefem Worte weiter entwidelt haben, 
das läßt fich Hier nur furz andenten. Cine hübſche Blütenlefe 

finden wir im erjten Teil des Freudenſpiels, das I. G. Schottelius 

1648 unter dem Titel »fFriedend Siege bichtete [Herausgegeben 
in den Halliihen Neudrucken). Zunächſt hat ſich um das »Glüde 
eine ganze Sippe von Mbleitungen verjanmelt, die dazu beis 
getragen haben, die Verbreitung und Dauer feiner Herrſchaft für 
lange zu fihern. Nach diefer Seite find namentlich die abgelei- 

teten Eigenſchaftsworte wichtig — »Heil« und ⸗Saelde · find ums 
gekehrt aus folchen erft entitanden —. Neben dem raſch veraltens 

den »glüdjam« hielt ſich »glüdhaft« für einige Zeit. Während 

»glüdige nur kurzes Leben hatte, wurde ber SHaupterfolg der 

Bildung »glücklich⸗ zuteil. Auch neue Hauptworte wurden ge— 
bildet, in dem Beftreben, der zufammenjhrumpfenden Form 

(:Gfüd aus gelüde«) einen volleren Lautlörper zu geben: »glüd- 
bheit«, »glüdjame« und »glüdjale. Bon dieſem zweigte fi) wieder 

ein neues Eigenſchaftswort ab »glüdjälige (vgl. >» icheufälige zu 

»icheujal«), in welhem dad Sprachbewuhtiein eine Verbindung 

von »glüd« und »jalige, »jelige empfand: »glüdjelig«. 

»Selige jelbit mit feiner enger abgegrenzten Bebeutung iſt das 
einzige, was die Sippe der »Gaelde« in unjerer neueren Sprache 
zurüdgelafjen bat, und jo werben auch Drtänamen wie »Saelden- 

tals zu »Geligenthals. In neuerer Zeit hat Scheffel die »Eälbe«') 

durch feine Grau Aventiure zu fünftlichem Dafein wieder erweditr 

und Gottfried Keller ift ihm darin gefolgt. »SHeil« dagegen hat 

fi, wie wir jhon oben hervorhoben, in einzelnen Verwendungen 

zähe behauptet, in der Gruß⸗ und Wunjchjormel hat es jogar an 

Boden gewonnen. Während wir jet > Heil unjerem König Heil« 

fingen, fagte Luther hier: »Glüc zu! dem Könige!« 1. Samuel 10,26. 
Luther macht auch zu Matth. 26,49 (»Gegrüßet ſeiſt du Nabbi«) 

die Bemerkung: »Das ift böfe Deudſch, wir grüßen aljo auff 
deufch, guten abind, glüd zu« (Bindjeil 7, 546). Diefes ⸗Glück 
zu« ift namentlich auch bei Hans Sachs beliebt, er läßt den 

Siegfried im -hürnen Sewfrid« mit diefem Gruße in die Schmiede 

eintreten: 

glueck zu, maifter, verjte mich recht 
(brauchſt Du) derfitu mit hie noch ain ſchmid knecht 140. 

Auch in den Wörterbüchern bis an das Ende des 16. Jahrh. 
wird »Glüd zu« zur Überjegung lateiniſcher Formeln wie salve, 
quod deus bene vertat u. a. angeführt, und Goethe gönnt ihm 

noch im »fraufte (Vers 7092) Raum. Neben »Glüd zu⸗ wird 
auch »Glüd aufe gebraucht; von den älteften Druden des Glück⸗ 

baften Schiffs läht der eine die Büricher mit einem »Glück zue«, 

der andere mit »Glüd aufs ihre Fahrt beginnen, »Zu« und »aufe 

find in diefer Verbindung eigentlich gleihbebeutend; im Sprad)- 

bemwuhtfein wurden fie aber in Gegenſatz gejtellt, und die Berg- 

Entwidiung Baubein, die unter dem Einfluß der neu eindrins 
enden Borftellungen von der Fortuna und ihrem Rade ftand. 
Bei Graff (2, 145) wird auch ein Juhhen = solvere aufgeführt, 
das uns auf den Mugenblid hinweiſen könnte, in dem das Rad 
wieder in Bewegung geiept wird; val. »Lüde, lodere. Das 
Nühere muß der Darlegung an anderem Orte vorbehalten bleiben, 
und falls ic) in meiner Mitarbeit am Deutichen Wörterbuche den 
Anſchluß an das ⸗»Glüch« nicht erreiche, werde ich die Frage in 
der — für —— Wortforſchung wieder aufnehmen. 

Sälde iſt ſchon im 15. Jahrh. ganz vereinzelt: »und mas 
geil" A: jäld überall... e8 was iederman reich« jchreibt eine 
Augsburger Chronik des 15. Jahrh. (Deutſche Städtechron. 5, 130), 
als infolge großen Sterbens die Lebensmittel billig wurden. Im 
16. Kahrh. ericheint das Wort faft nur noch in der —— 
sp (gliid noch feld) vgl. D. Wb. 10,512 »glüdfölden«, Beb 

(ss 

leute glaubten eine böje Vorbebeutung im dem Rufe »Glüd zu« 
beachten zu mülſſen, ihr bejonderer Gruß wurde ⸗Glück aufe, vgl. 
NR. Köhler Alte Bergmannslieder S. 20. 

Während das Kennzeichnende an ſolchen Formeln ift, daß fie 

den Bebeutungsgehalt der an fie gebundenen Worte ſchwächen 
und verblafien lajjen’), erhäft ſich die Eigenart der mit ihnen 

verbundenen Borftellungen am Iebendigften im Sprichwort. Wir 

wollen aus ber Fülle ber hier vertretenen Anfchauungen nur die 

herausgreifen, die bem »blinden Glüd« gelten. Schon Luther 

führt mehrmals das Sprihwort an: »Wer das Glüd hat, führt 

die Braut heim.« Mod) deutlicher: »ein gemeyn ſprichwort fft: 

yhe erger fchald, yhe befier glud«e Werte 19, 209 Weimarer 

Ausgabe. 

Das Glück leizt ſich mellen 
Von Dieben, Huren und Schellen 

Heniſch S. 693 u.a. 

Dagegen tritt in der neueren Sprache, wo bie Frauengeftalt der 

Saelde durch das ſächliche Geſchlecht des Glücks verdrängt fit, 
der Zug weiblicher Yaunenhaftigkeit am Glüd in den Hintergrund, 
wir finden ihm bei Niemer im politiſchen Stodfiid (1681) »das 
glück ift ein jung weib, das liebet die jungen männer und lafzt 
die altene 240. Auch Friedrich der Große nimmt diejen Zug auf, 

bei ihm aber, da er franzöfiich ſchrieb, ift er durch die Beziehung 
auf Ja fortune erllärt: »La fortune m’a tourn& le dos. Je devais 

m'y attendre, elle est femme et je ne suis pas galant.« (Nadı 
der Schlacht bei Eollin 18. Juni 1757.) 

Aus der Porftellung des »blinden Glüdd« möchte ich auch 

die Gleichſetzung von ⸗Glück⸗ und »Schwein«*) erklären, die der 
Studentenfpradhe entjtammt. Die Erklärer (vgl. Zeitſchrift 1902 
Sp. 167) greifen hier ſonſt gem auf das Kartenfpiel zurüd (die 
»Saue, das ⸗Aß« ober »Daud« als enticheidende Karte), das aber 

gerade zu den befonderen Merkmalen des älteren Stubentenlebens 

nicht gehört.) Nußerdem legt die ältejte Faſſung unjerer Nedens- 

art «Schwein habene) eine andere Erllärung nahe, fie lautet »ein 

Schwein am Leibe haben«e. Nm bedeutet eine noch ältere, ähn— 
lich Umgende Medensart (»ein Schwein im Leibe haben«) ſoviel 
als »unordentlich im Denken fein, haltlos und ziellos im Denken 
und Handeln.« Sollte nicht die Erfahrung, daß gerade ſolche 

Leute vom Glück begünftigt werden, ben Ausſchlag gegeben 
baben? Man denle an die neue jtubentiihe Formel »Dufel 

haben«, »im Dujel etwas erreihen«e. Dazu vergleiche man bie 
Stelle aus Schillers Räubern (1, 2) »Morig, bu bift ein großer 
Dann! — oder e8 hat ein biindes Schwein eine Eichel gefunden «; 
f- D. Wb. 9, 2440, 

1) Bgl. aus Menantes (Chr. Friedr. Hunold) ⸗Manier, her 
lich und Bob u Redene: »Nun daß ift mir lieb, daß id) einm 
das Glüd habe, fie wieder zu jehen«, — »Ghehorfamer —— 
das Süd iſt auf meiner Seiten« u.a. 39 (Hamburg 1720). 

2) Die ältejte Bufammenftellung beider Begriffe findet ſich, 
foweit ich urteilen fann, in einem Nacddrud des Narrenſchifis, 
eingelchoben zu Nr. 23 (»Bon uberhebung gluds«) 

Ein Schwein, dad in der Maftung gebt, 
muß feine Kot, die vor ihm fteht, 
—— mit ſeiner Haut bezahlen. 

iſt ein Narr, der ſich im Gllick 
nicht nimmt in acht vor deſſen Tück 
und ſucht vielmehr damit zu prahlen. 

Ausgabe von Zarnde S.25 Anm. 

3) Der Engländer Fynes Moryion, der nad) Luthers Tode 
die bdeutichen Ilniverfitäten bereifte, wundert ſich im feinem 
»Stinerarye beſonders darüber, wie wenig das Kartenſpiel im 
diefen Kreifen gepflegt werde. 
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In allen diefen fyormeln, Sprihmwörtern und Redensarten 
ift eimfeitig die Vorftellung des Fortlommens in der Welt, der 
äußeren Erfolge und der Wohlhabenheit Herausgearbeitet. Das 

ift dem Glüdsbegriff der Alten entnommen und flimmt zu ben 

Anſchauungen der Zeit vor und nad) dem 30jährigen Seriege um 

fo mehr, als Höhere Bedürfnifie auf religiöfem Gebiete durch 

andere Begriffe gededt werden. 

Die Dichtung des 18. Jahrhunderts dagegen und die Denfer 
der neueren Zeit haben den Glüdsbegriff mehr in ber inneren 

Beiriedigung geſucht. Hier jiehen wir einer ſolchen Fülle von 

Belfpielen gegenüber, dab wir uns im Namen diejer Darlegung 
auf wenige Proben beſchränken müffen.‘) Am beiten greifen wir 
den Gegenfag in den Anihauungen Schillers und Goethes heraus. 

Schiller, der mit der Lebensnot Ringende, fingt: 

Selig, welchen die Götter, die gnädigen, vor der Geburt fchon 
Liebten, welchen als Kind Venus im Arme gewiegt, 
Welchem Phöbus die Augen, die Lippen Hermes gelöfet, 
Und das Siegel der Madıt Zeus auf die Stimme gedrüdt! 
Groß zwar nenn ich den Mann, der jein eigner Bildner und Schöpfer 
Durch der Tugend Gewalt jelber die Parze bezwingt, 
Aber nicht erzwingt er das Glüd, und was ihm die Charis 
Neidiſch geweigert, erringt nimmer der ftrebende Mut.... 

Schiller »Das Glüd«, vgl. auch Kern, Jahrbücher 
für Philologie und Pädagogit 1882, ©. 106ff. 

Aber Goethe, das Glüdslind, der Glüdsprinz, auf den dieje 

Worte zielen, jagt: 
Willft dur immer weiter jchweilen? 
Sich, das Gute liegt jo nah, 
Kerne nur das Glück ergreifen, 
Denn das Glück iſt immer da. 

Goethe »Erinnerung« (Gedichte 1, 74). 

Daß das Glück ihm günſtig jei, 
was hilft's dem Stöffel? 

Denn regnet’3 Brei, 
fehlt ihm der Löflel. Gedichte 2, 261. 

Wenn mir die Mannigjaltigfeit der Nicdhtungen, in denen 
diefe neuere deutſche Dichtung den Glücksbegriff vertiefte, zu 

glledern verfuchen, jo finden wir auf der einen Seite das Liebes: 

glüd, neben dem auf deutſchem Boden mit Wärme und Innigteit 
auc das häusliche Glüd der Ehe gepriefen wird. Auf der 

andern Seite wurde die Beirtedigung, die der Menih in der 

eigenen Betätigung empfindet, dargejtellt, die Einwirkung, die er 

auf andere ausübt. Für die eine möge zum Schlu Jean Paul, 

für die andere Goethe als Zeuge dienen: 

Das Stille häusliche Glück iſt darum das edelſte, weil 
wir es ununterbrochen genießen fönnen; geräufchvolles Vergnügen 
ift nur ein fremder Gaſt, der und mit Höflichkeit überjchüttet, | 
aber fein bleibender Hausfreund. | 

Das ift der Weisheit lepter Schluß: 
Nur der verdient fich Freiheit wie das Leben, 
Der täglich fie erobern muß. 
Und fo verbringt, umrungen von Gefahr, 

ier Kindheit, Mann umd Greis fein tlichtig Jahr. 
old ein Gewimmel möcht ich ſeh'n, 

Auf freiem Grund mit freiem Volle jtehn, 
Zum NAugenblide dürft ich fagen: 
Verweile doch, du bift jo ſchön! 
Es fann die Spur von meinen Exrdetagen 
Nicht in Aeonen untergehn. 
a Vorgefühl von jolhem hoben Glüd 

enieß ich jet den höchiten Hugenblid. 
Goethe »Frauft Ile. 

Berlin. Hermann Wunderlid. 

1) ‚Eine überfichtlie, wenn auch natürlich nicht erichöpfende | 
Sammlung gibt DO. Ewald »Glüde, Uphorismen der Welt- 
Literatur. Berlin o. J. 

—— —— —— —— — — — — — 
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Gießer oder Giehener! 

Der Herautgeber einer Beitjchrift, die dem Objtbau gemibmer 
ift, hat mir vor einiger Zeit geflagt, daß er bei der Benennung 
von Objtforten nicht felten in Schwierigkeiten gerate, und hat mir 

bie frage vorgelegt, wie zu verfahren jei, wenn von Ortsnamen 
auf sen eine Ableitung mit »er qebildet werben fol. Sodann 

bat vor kurzem ein Einjender aus Kaſſel in ber Frankfurter 

Beitung die Behauptung aufgejtellt, man bürfe von Gießen 
nicht die Ableitung Gießener bilden, ſondern es mülje Gießer 

beißen. Gießener fei falſch, weil der Spradjregel zuwider zwei 

Endungen er und en an den Stamm Gieß- gehängt jeien, 
»mwährend nur eine angehängt werben darf: Siegerland, nicht 

Siegenerland, Erlanger, nicht Erlangener, Solenhofer, nicht 
Solenhofener.« 

Dieje Äußerungen find ein Beleg dafür, daß immer weitere 
Kreiſe an der Gefundung unſres Spradlebend warmen Anteil 

nehmen, die zweite aber auch ein Zeugnis dafür, daß mit der 

Zahl der berufenen Ürzte auc die Zahl der Kurpfuſcher beftändig 

im Wachſen begriffen ijt, bei denen nicht felten ber Mangel an 

Sadıtenntnis mit dem Mangel an Beſcheidenheit in ergößlicher 

Weiſe zufammenflingt. 
Es iſt gewöhnlich eim jehr einfaches Rezept, nad) dem biefe 

Unberufenen arbeiten: man nimmt eine Handvoll Belipiele und 

macht darans eine Regel; was mit dleſer nicht jtimmt, wird für 

falſch eıffärt. So ijt denn auch der Kaſſeler Gelehrte zu Werfe 

gegangen.’) Gegenüber feiner Behauptung muß Ich fragen: wo 
it das Reichsſtraſgeſeßzbuch, das eine ſolche Negel enthält? Wer 

bat das Recht, eine ſolche Regel aufzuftellen, diejenigen, die fie 

nicht anerkennen, als Leute von weniger Sprachgefühl zu brand- 

marten? Barum fol nicht jemand kommen und umgelehrt 

fagen: von Münden wird in der ganzen Welt nur Münchener 

abgeleitet, von Pilſen PBiliener, von Baden Badener, alfo 

ift es falih, Siegerland zu fagen, alſo muß von Erlangen 

Erlangener abgeleitet werden? Die beiden Standpunfte find 
völlig gleichberechtigt; aber man fieht, daß fie ſich gegenfeitig 

aufheben. Ach weiß wohl, was man geltend macht, wenn man 

Bildungen wie Biehener befämpft. Man fagt: die Ortänamen 

auf sen find alte Dative des Plurals; wenn alfo eine Ableitung 

gebildet werden fol, dann muß die Endung »en erit weiden. 

Ich gebe die Berechtigung diefes »aljo« durchaus nicht ohne 
weiteres zu, aber ich brauche darauf nicht weiter einzugehn, denn 
der Sap jelber, aus dem bie Folgerung gezogen wird, ift in 

dieſer Allgemeinheit nicht richtig. Allerdings find fehr viele unfrer 
DOrtönamen auf en alte Dative des Plurals; aber es gibt auch 

eine ganze Anzahl von folden, die anderer Herkunft find. 3.8. 
bie badiſchen Städtchen Buchen und Rencden haben vor alter 

Buocheim, Reinicheim geheißen. Berdtesgaden war der 

gadem, das Gemach eines Berchtold. Kempten iſt das alte 

Gampodunum, Wimpfen ehemal® Wimpina, Finthen 
bei Mainz ehemals Fontana. 

Auf der anderen Seite gibt es zahlreiche Namen, bei denen 

der Unkundige gewiß nicht vermuten würde, daß bie Endung des 
Dativs des Plural vorliegt: das find die ſchweizeriſchen Namen 

auf ikon: Mythikon, Uetilon, Zetziton ufw., die aus 

1) In. einer Beziehung allerdings muß ih ihn in Schutz 
\ nehmen. Gin Einfender har in der ranffurter Zeitung das 

Belipiel Siegerland als nicht Hierher gehörig zurüdgemieien, 
gemeint, bie ‘ehe jei unmittelbar von der Sieg abgeleitet. 
Das iſt ſchwerlich richtig; wenigiten® ift mir fein Fall befannt, 
wo eine Bildung auf »er unmittelbar von einem Flußnamen ab» 
geleitet wäre. 
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Mytbichoven, Begichoven uſw. entflanden find. Was foll 
der Laie nım tun? follen wir für ihn die Megel aufftellen, daß 

»en (n) da wegfällt, wo es die Endung des Dativs ift, in allen 

anderen Füllen aber bleibt? und fjollen wir die Mythikoner, 
von denen €. F. Meyer im »Schuß von der Kanzel« jpricht, in die 
Mythiloer verbefien? Es liegt auf der Hand, daß eine ſolche 
Spradiregel ganz unmöglich, für den Ungelehrten gänzlich uns 

brauchbar if. Der Sprachgebraud; entfaltet ſich ganz unbelüms 
mert um dad, was einftmald gewejen ift. Und es bleibt nichts 

übrig, ald auch bier diefem gelegentlich recht launifchen Herrn 

die Entſcheidung zu überlaſſen. Es kann num feinem Zweifel 
unterliegen, daß, wer nicht in Giehen und Umgebung aufgewachſen 
oder heimijch geworden iſt, ausſchließlich von Giehenern, nie 

mald® von Gießern ſpricht. Und auch in Gießen jelbjt wird 

niemand, ber fich in ſchriftſprachlichem Gewande bewegt, die Bes 

mwohner Gießens ald Gießer benennen, fein Beamter, der einen 

Bericht an die Negierung abſaßt oder an andere Univerfitäten 
ſchreibt, fein Geihäftsmann, der von auswärts Beftellungen 

macht oder Waren in bie Fremde jendet, und unfere Gießener 

Beitungen heißen fih Wiehener Anzeiger und Gießener 
Neueſte Nachrichten. 

Aber der Sprachgebrauch iſt nicht immer ſo launiſch, wie der 

oberflãchliche Beobachter wohl meint. In unſerm beſonderen Fall 

vermögen wir deutlich zu erfennen, daß bie Sprache darauf hin= 

arbeitet, den Ortsnamen und die davon gebildete Ableitung mehr 
und mehr in Übereinftimmung zu bringen, und das hat nicht — 
wie ber Sajjeler Weije gemeint bat — mit der übeln ſprachver— 
berbenden Logik etwas zu tun,‘) fondern ift ganz einfach eine 
Sadıe der Zweckmäßigleit, d. b. der Deutlichkeit, der leichten Vers 
ſtändlichleit. Je größer die Übereinftimmung zwijchen dem Grund- 

wort und der Ableitung ift, deito leichter wird die Zujanmmen: 

gehörigkeit ertannt. Das zeigt ſich ganz Mar noch an eimer 
weiteren Neigung des Sprachgebrauchs. Niemand wird es ein- 
fallen, den Abgeordneten von Hagen als den Hager Abgeorb- 
neten zu bezeichnen, während man unmbebentlich von Bümpels 

häger Feldern ſprechen würde. Man redet nur von den Bas 

dbener Quellen, aber vom Wiesbader Theater. In der Nähe 
von Sehen liegt ein Ort Haufen: man fpridt nur vom Haus 
fener Kirchturm, dagegen von Mühlhäuſer Fabrifanten. Der 

Grund liegt auf der Hand: bei den längeren Wörtern ift auch 

nad Wegjall des sen nod) reichlicher Sprachſtoff vorhanden, ber 

dem Grundwort und der Ableitung gemeinfam bleibt, während 
das bei den kürzeren Bildungen nicht der Fall if. Die Form 

Gichener entipricht aljo durchaus den Geſetzen ber neueren 

Spradentwidlung. 

Wenn die alte Mundart in und um Giehen von Gießern 

(eigentlich von Gätßern) fpricht, jo Hat das für die Schrift: 
ſprache feine Veweiätraft. Denkt doc; fein Menſch daran, von 

Mannemern jtatt von Mannheimern ſchriftlich zu berichten. 
In unfern Anihauungen über die Mundart bat ſich ein mert— 

würdiger Umſchwung vollzogen. Noch vor kurzem Hatte man für 

ihre Uriprünglichteit und ihr Mecht zu fämpfen. Heute will man 
fie beinahe zum Geſehz für die Schriftſprache machen, und es tut 

not, darauf hinzuweiſen, daß auch diefe ein jelbftändiges Dafein 
lebt, ihre eigenen Rechte und Gejege hat. Der Gießener Bahn⸗ 

hof, die Giehener Univerjität dienen nicht bloß dem Oberheſſen, 
fondern weiteren Streifen, mit denen fih zu verftändigen bie 

Mundart nicht genügt, die vielmehr verlangen dürfen, daß man 

1) Auch der verehrte Briejlaftenmann vertritt 1903 Sp. 381 
diefe meines Erachtens unberedhtigte Anlicht. 

mit ihnen in der Weife verkehrt, wie es in ber Sprache ber Ges 

bildeten heute Sitte und Brauch geworben ift. 

Um ein zuperläffiges Bild davon zu gewinnen, wie im alls 
gemeinen ber heutige Spradhgebraud; ſolche Fälle behandelt, habe 

ich in Kürſchners Handbuch der deutjchen Prefje die Buchſtaben 

a—f durchmuſtert und alle Benennungen zujammengeftellt, bie 

mit Hilfe der Silbe er von Ortdnamen auf en abgeleitet find. 

Da hat fid) denn folgendes ergeben. Von den mehr ald zieis 

filbigen Namen werfen die auf »ingen und =haufen regel 

mäßig das »en ab: »Anbelfinger, Böblinger, Bopfinger, Büs 

dinger, Deißlinger, Donauejdinger, Eppinger, Ehlinger, Fin— 

ftinger; Babenhauſer, Burgbaufer, Dabringbaufer, Dahlhaufer, 

Ermerähäufer, Ejcheröhäufer, Franlenhäuſere. Einzige Aus— 

nahme »FFifchhaufenere. Dagegen behalten das =en die Ab— 
leitungen von =bafen und =firden: Cuxhavener, Friedrichs⸗ 
bafener; Altenlirchener, Euslirchener, Fünflirchener. Im übrigen 

fteht auf der einen Seite: »Dartehmer, Ebeleber, Eisleber, Er- 
langer, Furtwanger«, auf ber anderen: »Berdhtesgabener, Bes 

venjener, Edentobener«. Alſo im ganzen brei mit sener, Boll 

ftändig anders liegt bie Sache bei den bloß zweifilbigen. Hier 

ericheint das sen abgeworfen nur in » Barmer, Binger, Bremer, 
Emder«. Es hat Beftand in »Machener, Ahlener, Alener, An— 

nener, Badener, Baußener, Bentjchener, Beuthener, Bolchener, 

Borkener, Bozner, Brettener, Briefener, Brirener, VBürener, Ca— 
mener, Göthener, Croſſener, Dahlener, Deubener, Dieſſener, 

Dorfener, Dorjtener, Dresdener, Driefener, Dübener, Dülfener, 

Diülmener, Dürener, Eſſener, Eupener, Frechener, Frerener, 

Füffenere. Alfo 4 ser gegen 34 »ener. Alſo liegen auf beiden 
Seiten die beiden Bildungsweiſen nebeneinander, die ältere auf 

ser, bie im ganzen!) jüngere auf sener. Die ältere hat ſich 

bei den mehrfilbigen ziemlich rein erhalten, weil fie bier wenig 

Schaden ftiften fonnte; aber fie iſt auch hier bei »firchen bes 

feitigt, weil es auch Orte auf -irch gibt; shafener ijt durch— 

gedrungen, weil daneben jchon außerhalb bes Namens das Haupt⸗ 
wort Hafen liegt, das ausgleichend wirkte. Bei den zweifilbigen 
Drtönamen dagegen tft die alte Bildung bis auf wenige Mefte 

untergegangen. 
Mit diefen Darlegungen foll der form Bieher die Dafeind- 

berechtigung nicht völlig abgeſprochen werden. Wenn ber Menich 

fi) in Bantoffeln und im Hausrod bewegt oder auf der Bier: 

bank fipt und ihn miemand zu verftehen braudt als die Haus— 

genofjen oder der runde Tiich beim Andreas, dann mag er aud) 
fernerhin nach Urväterbraucd; von Giehern reden und bie Form 

Gießener als läftigen Zwang empfinden. 
Giehen. D. Behagbel. 

Don deutfher Schokolade und deutibem Rakao. 

Die Einführung der neuen Rechtſchreibung legt nicht nur den 
Schulen, Behörden ujw., jondern am legten Ende dem ganzen 
deutſchen Volke gewifle Opfer auf und zwar auch Geldopfer. Bors 

handene Stempel, Vordrude und dergl. müfjen z. B. der ges 
änderten Schreibweife wegen über furz oder ang erneuert werden. 
Wohl am empfindlichften werden Buchhandel und Buchdrud bes 

troffen, deren Beitände an Drudplatten ufw., die nicht jelten 

ganze Vermögen darſiellen, für die weitere Benugung mehr oder 
weniger unbrauchbar geworden und durch neue zu erfepen find. 
Ühnliches gilt aber auch von anderen Betrieben in Handel und 

1) Ich fage im ganzen: denn bei er die von Wör⸗ 
term wie Kempten ausgeben, ift natürlich die Ableitung auf 
-enaere das ganz urjprünglide. 

2 
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Gewerbe. Es ift daher begreiflih, daß ber einzelne, der ſich 
durch die Neuerung geicäftlich oder jonjtwie benachteiligt glaubt, 
geneigt ift, für fih eine Ausnahmeſchreibung oder die Beibehal- 
tung der »alten« Wechtihreibung zu wunſchen und dabei den 
Nugen für die Allgemeinheit — vielleicht jogar den Nupen für 
ſich ſelbſt — zu überjehen. Einen Fall diefer Art behandelt das 
nachftehende Schreiben, das uns freundlichft zur Verfügung ge 

ftellt ift und das ald bezeihnendes Beiſpiel bier mitgeteilt 

werben mag. (Einer bejonderen Erläuterung bedarf es nicht. 
Berlin den 7. November 1903. 

In Ihrem gefälligen Schreiben vom 21. v. Mts. wünſchen 
Ste — mie ih vermuten darf, ald Mitglied des Werbandes 

Deutſcher Schofoladen: Fabrilanten — meinen Rat in der Frage 

der Schreibung Schololabe oder Chocolade und Kakao oder 

Gacao. Nachdem ich mic; mit Sacjverftändigen Ihres Geſchäfts- 

gebietes hierliber benommen babe, glaube ich, meinen Rat unbebent- 
lich dahin erteilen zu jollen, bat Ihr Verband die neuere Echreib- 

weife Schololade und Kalao rüdhaltlos annehmen möge. Die 

Form Schofolade ift in dem vom preußiſchen Staatsminifterium 

beichlofjenen Wörterverzeichniß als amtliche Schreibung feitgeftellt, 

ebenjo in Bayern, und niemand bezweifelt, daß die übrigen 

beutjchen Bunbesftaaten ſich der einheitlichen Schreibung Preußens 
und Bayerns anſchliehen werben. Daß bie beutichen Regierungen 

bei einem einzelnen Worte von ben feftgehaltenen Grunb- 
fägen abgehen und von neuem Doppelichreibungen einführen 
follten, daran iſt wohl nicht zu benfen. 

Die nady Mitteilung Ihres gefüligen Schreibens in den Bus 

fammentünften Ihres Verbandes geltend gemachte Anſchauung, 

die Schreibung Chocolade und Cacao⸗entſpreche mehr ber zarteren 

Ausiprachee, ift mir offen gejagt unverftändlich geblieben. Der 

Franzoſe jpricht fein chocolat und cacao in den Anlauten genau 

ebenjo aus, wie der richtig ſprechende Deutſche fein Schotolabe 

und Salao; ein Unterjchied in der Ausſprache iſt tatlächlich nicht 

vorhanden. Abweichend im Anlaut (tsch) ift nur das englijche 

chocolate in England und Amerika. 

Die Befürchtung, daß die Ausfuhr Ihrer Waren durch die 

neue Schreibweife erſchwert werben möchte, wird von den Sad: 

verftändigen, bie ich darum gefragt habe, nicht geteilt, zumal 

dafür nötigenfalls bejondere Einrihtungen getroffen werben könnten. 
Bon vielen Ihrer Geſchäftsgenoſſen wird im Gegenteil bie beutjche 
Schreibung ald für Ihr Gewerbe nützlich angeſehen. 

Übrigens hat Ihr Verband für die Schreibweife Schololade 
und Kalao einen fiheren Bundedgenofjen in ber gefamten deutjchen 

Preſſe, die fih — das tft ſchon Heute ficher zu überfehen — ber 

amtlich feftgejepten einheitlichen Schreibung in abfehbarer Zeit 

ausnahmslos anfchlieken wird. Den mächtigſten Bundesgenofjen 

aber haben Sie im ganzen deutſchen Volle, das es dankbar an- 
erfennen wird, wenn aud Sie der nunmehr geichaffenen Eins 

heitsfchreibung ſich anſchließen, die über kurz oder lang von 
allen Deutjhen im In-⸗ und Auslande gebraucht werben wird 

und ſomit doch auch ald ein einigendes nationales Band gelten 

muß. Und da nad einftimmigem Urteil der Sadverftändigen 

die deutfhen Schokoladen⸗ und Kalaoerzeugniſſe den ausländifchen 

an Güte nicht nur nicht nachſtehen, jondern fie fogar übertreffen, 

jo darf Ahr Verband hofjen, daß das deutiche Volk feinen Dank 

daburd; betätigen wird, daß jeder Deutſche, namentlich aber 

jede Deutfhe in Zukunft nur noch Schololade und Salao 
fauft, Chocolade und Cacao aber tugendhaft zurüdweift.‘) 

— — O. Sarrazin. 

1) Der Briefempfänger bemerkt hierzu in einem Antwort⸗ 
jhreiben, daß er dieſe Hofinung leider nicht teilen könne. Ge— 

Rleine Mitteilungen. 

Profeſſor Dr. Rudolf Beer, Oberlehrer an der Thomas- 
ſchule zu Leipzig, iſt am 13. Dezember 1903 nad) langen ſchweren 

Leiben erſt 51 Jahre alt geftorben. Am Namen bed Leipziger 

Hweigvereins, deſſen treues Mitglied und langjähriger Schrift: 
führer er war, widmet ihm Geh. Regierungsrat Wittgenitein folgen 

den Nachruf: 

Bas der Heimgegangene unferm Vereine aus der reichen 
Fülle feines Geiftes an Anregungen geboten bat, was er, 
felbft noch in franten Tagen, zur Förderung der Vereinszwecke 
geleiftet Hat, was er unjerer Gefamtheit und jebem einzelnen 

von uns in feiner milden, herzlichen und liebreihen Weiſe 

gewejen ift, dad wird uns für alle Zeit umvergefien jein. 

Trauernden Herzens nehmen wir von ihm Abſchied. 

Rudolf Beer war ein edler Mann voll vaterländifcher Ge— 
finnung, ein tüchtiger Gelehrter, ein verbienter Vorlämpfer für unjere 

Sade. Er war einer der erften, bie fich unferem neugegründeten 

Verein mit Begeifterung anſchloſſen; er war lange Zeit die Seele 
des Leipziger Zweigvereind, in Wort und Schrift hat er unabläffig 

für die Sache ded U. D. Sprachverein® gewirkt. Vielen unferer 

Vereinsgenoſſen iſt er durch feine Teilnahme an den Hauptver: 
fammlungen perſönlich befannt geworben. Eein Andenken wird 
in unjeren Kreiſen immer in Ehren gehalten werben. 

— Bom Madıtbereich der dentihen Sprade. Mit Anfang 
dieſes Jahres tritt in Kapſtadt eine Weränderung in Kraft, die 

für die Erhaltung der deutjchen Mutterjprache im Kaplande von 

größter und erfreulichiter Wichtigkeit ift. Zu dieſem Zeitpunkte 

wird nämlich die biäherige St. Martinis Publie School in eine 

Deutſche St. Martinifhule umgewandelt. Seit faft zwanzig 
Jahren hat fie als Staatsſchule bejtanden und unter bem — 

natürlich — vorwiegenden Einflufje bed Englichen das Ihrige dazu 
beigetragen, um den größten Teil der ihr anvertrauten Kinder für 

das Deutjchtum verloren gehen zu laſſen. Das wird nun anders 

werben. Die Bahl der Deutihen in Kapftabt beläuft fih auf 

ungefähr 5000 Seelen, darunter etwa 700 Schulfinder, von denen 

twieber etwa 250 biefe Schule beſuchen, für die Zukunft ber beut- 

ſchen Spradje in dem fernen Lande Hort und Hoffnung. Nicht 

mit einem Sclage ift dieſer Umſchwung gelommen. Die Bes 
wegung zugunften de Deutichtums dort ift jchon) lange im 
Gang, und diefe Zeitſchrift bat wiederholt darauf hingemwiejen, 

zulegt 1003 Sp. 232. Dort und öfter ſchon ift auch der Name 
genannt worden, dem nadı einem Berichte eines Borftandsmit- 
gliebes der Deutſchen St. Martinifchule an die Alldeutſchen Blät- 

ter, der Duelle für unjere Angaben, das Hauptverbienit an dem 
großen Erfolge zuerteilt wird. Es ijt der Paſtor G. W. Wage— 

ner, feit langen Jahren ber unermüdliche Vorlämpfer für deutſche 

Sprade und Art unter feinen Landsleuten, der zuerſt den in der 
Afche jhlummernden Funken angefacht und keine Gelegenheit ver- 
fäumt bat, die heilige Flamme zu ſchüren. Das von ihm ge: 

leitete Sübdafrilanifche Gemeindeblatt hat feine Aufrufe und Ans 

ſprachen bei allen Gelegenheiten, kirchlichen und weltlichen Ber: 

Jammlungen und Feſten, auch zu uns herübergebracht, Zeugnifie 

rade in Berlin werde bebauerlicherweile ben ausländiſchen 
Schofoladeerzeugnifen der Vorzug gegeben. Der Vorwurf trifft in 
diejer Allgemeinheit tür Berlin, will jagen für die Berlinerin, 
ſicherlich nicht zu. Er gilt wohl nur für folde Geſellſchafts— 
damen, bie ihr Deutihtum auch heute noch — 33 Jahre nad) 
unjern glorreihen Siegen — in ber alten echtdeutichen Weiſe 
dadurch zu betätigen juchen, daß fie z. B. in ihren »Salons Five 
o'clock teas arrangieren« und bergl. 
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einer wahrhaft jhönen, ftarken, tatfräftigen Liebe zu Heimat, 

Baterland und Mutterſprache. Eo rief er vor Jahresfrift bei 
einer Fahnenweihe dem Fritz⸗ Reuterverein zu: 

»Wie der Prophet des Alten Teftaments klagt um die Er- 
Kolagenen feines Volles, jo könnte auch unfer Bolt Hagen um 
die, die treulos geworden find: „Sinder habe ich ebracht und 
Söhne erzogen, aber fie fenmen mid nidyt mehr und find von 
mir abgefallen.‘ Aber doch ift die Treue noch nicht ausgeſtorben, 
noch gibt e8 auch derer genug, die fih um das Banner jcaren, 
und auch ihr wollt zu diefen Treuen im Lande gehören. Horcht 
— was bie ig zu euch ſpricht: Gelb treu — treu! Nur auf 
eind will ich heute weifen, wodurch ihr eure Treue beweifen 
fönnt, wofür ihr unter eurer Fahne kämpfen jollt: Seid eurer 
— ke Be 5 

reunde, deulſche ven — egt unfre größte Gefahr, 
Sprechen unire Kinder nicht mehr unsre Sprache, Km wird aud) 
unſer Deutſchtum hier feine Ausficht auf Beitand haben — dann 
werben wir bem baldigen Untergange preißgegeben fein. Iſt 
diefe Gefahr wirklich groß unter und? Ich glaube faum, daß 
ich dieſe Frage hier unter euch aufzumerfen braude. Wir fehen 
ed, wir hören es Tag für Tag Freunde, Brüder, erfennet 
mit hellen Augen dieſe tödliche Gefahr, diefe riefengroße Gefahr. 
Ohne deutsche Sprache keine deuiſche Gemeinde und feine deitt- 
ſchen Vereine — fein beutjches Bollstum.« 

Diefe Worte geben eine Probe der padenden Beredſamleit 
des Mannes, und beleuchten zugleih aud die Schwierigkeiten 
und ben Widerftand, gegen den er anzufämpfen hatte. Fyreimütig 
befennt Anton Bajjarge, der gefinnungsverwandte Berfaffer 

des erwähnten Berichts, daß wirklich die nationale Gleichgültigfeit 
und Berftändnislofigleit der Deutichen in Rapftadt ehemals ebenfo 

groß und zäh gewefen iſt wie anderdwo. Um jo rühmlicher für 
alle Teile ift num diefer Erfolg. Einftimmig hat der Gefamtvors 

ftand der Schule den Beſchluß gefaßt, und mit überraſchender Ein: 

möütigfeit haben ihn die Kapftäbter Deutichen insgefamt gebilligt 

und durch Berpjlictung zu jährlichen Beiträgen tatkräftig gefördert. 

Und wenn wir hinzunehmen, dab durch die warme Befünvortung 

des beutjchen Generalfonful® von Lindequift audı das Neid) 

mit einer größeren Unterftüßung beteiligt ift, jo fünnen wir auf 
dies Berl zur Wahrung unirer Mutterjprache im Ausland mit 

voller Befriedigung jehen. 
Freilich es gibt außer den unabhängigen deutjchen Schulen, 

zu Hohannesburg, Port Elizabeth, Eaft London (vgl, Zeitichr. 

1902 Sp. 15), Berlin und nun Kapſtadt, noch zehn von der 
Regierung abhängige, und wenn es nicht gelänge, auch dieſe von 
dem erwürgenden Einflufie der Negierung zu befreien, jo würde 

der errungene Erfolg für das gefamte füdafritaniihe Deutfchtum 

sur unvollfommen fein. Mber es ift mwohlbegründete Ausſicht 

vorhanden, daß auch diefen Schulen bald die Befreiungaftunde 

ichlagen wird. Wille und Einficht ift da, das hat im Oftober 
die Synode der evangeliichen Gemeinden bemwiejen, indem fie mit 

allen Stimmen gegen eine einzige die Überzeugung ausſprach, 

daf die Loslöfung jener Schulen von der Megierung und ihre 
Ummandlung in wirklich deutiche Schulen für die Erhaltung des 

Deutihtums in Sübafıifa und damit aud für die Erhaltung ber 

beutjchsevangeliichen Kirchengemeinden entjcheidend fei, daß alſo 

auf die Erreichung jenes Zieles mit allen Kräften hinzumirten fei. 

Darauf ruht die Hoffnung der deutſchen Sprache in Südafrila. 

— liber die deutſche Sprache in den Kolonien veröffentlicht die 
Schleſ. Ztg. (21.Nov. 1903), eine Zufchrift, die ihr ⸗aus eigner Wahr- 

nehmung · verfichert, dah es in Kamerun umd Togo in dieſer 

Beziehung ganz ebenfo zugehe wie in Neuguinea (vgl. Ztichr. 1903 

Sp. 366) und in Südwejtaftifa. Der Einjender hält es zwar 

jelbft für unmöglich, das Deutſche in Kamerun zur Verlkehrs— 

forache zu madjen; es jei für den Schwarzen zu ſchwer, befonders 

die Ausſprache, wir müßten uns das Pidginengliich inſoweit ge— 
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fallen laſſen. Aber darüber hinaus befundet nun der Deutfche 

fein mangelhaftes Volfsbewußtfein und zeigt, daß alle® Fremd⸗ 
ländifhe eine beflagenawerte Anziehungstraft auf ihn ausübt. 
Sowie er einige Broden dieſer aus englijhen und portugiefifchen 
Wörtern zufammengefepten Sprache erlernt hat, gefällt er fich 

darin, fie bei allen Gelegenheiten zu gebrauchen und im Verlehr 
mit feinesgleichen feine Mutterfpradhe damit zu verhungen. Er 
geht nicht an den Strand, fondern an die beach, er bemupt fein 

Brandungsboot, fondern ein surf- Boot, er ſchidt feinen boy in 
bie town, um chop zu faufen, er geht auf das Bezirfdamt, um 

ein palaver anzubringen. Ein Kaufmann erzählt: „Als id; von 
meinem trip in ben Buſch zurückkam, ging id) zu meinem trader, 
um stock zu nehmen, und fand, daß er mit 50 Dollar short 

war.« Zu beutfch: bei meiner Ruckkehr von meiner Reife machte 

id; bei meinem Händler Beſtandesaufnahme und fand, daß er 

mit 50 Mark in Waren rüdftändig war. Bei feftlichteiten kann 
man nicht jelten erleben, daß das altpreußliche »Hurra« nicht 
mehr gut genug ift, ed muß durchaus »hip, hip, hurra« heißen. 

Auch im ſchrifilichen Verkehr find ſolche Dinge ganz üblich. Er- 
laubt man fih darüber eine Bemerkung, jo wird man ausgelacht 
oder für einen unmiffenden Anfänger gehalten. 

— Zur Bedeutung der deutſchen Sprache in Oftenropa, Der 
auf ben Schauplag des mazedonifchen Aufſtandes entfandte Be: 
richterftatter der Peter&burger »Nomofti« berichtet diefem Blatte, 

er habe von Wien abwärts das Schiff der Donaudampfergefell- 

ſchaft benugt, und an Borb des Dampfers hätten ſich unter den 
Mitreifenden Rufen, Polen, Tſchechen, Kroaten, Serben und 
Montenegriner, kurz die Angehörigen aller erdenflichen ſlawiſchen 
Stämme befunden. Aber als bieje verichtedenen Vertreter des 

Slawentumd unterweg® miteinander in Verkehr traten, bebienten 
fie fi) insgefamt beim Geſpräch der — deutichen Sprache. Einer 

der am Geſpräch teilnehmenden jlawifchen Brüder bemerkte unter 

allgemeinem Gelächter: »Die beutjhe Sprade ift bod die 

allgemeine flawifche.« Und alle Slawen, bie zugegen waren, 
ftimmten ihm zu. 

— Wie wir dem Hannoverihen Kurier entnehmen, bat ſich 

der Obſt⸗ und Sartenbauverein in Hannover (Borfiender: Stabt- 

gartendireftor Trip) in jeiner legten Sitzung mit den deutſchen 

Pflanzennamen bejchäftigt, einem im unferer Zeitichrift wiederholt 
und zulegt 1903 Ep. 275 und 341 erwähnten Gegenftande. Der 
Bortragende Herr Krone flellt die volfstümliche Abneigung gegen 
fremde, dem Gedächtnis unbenueme Namen feſt und fiebt es für 

eine Aufgabe der Gartenbauvereine und aller um Verbreitung ber 
Blumenpflege bemühten Kreije an, fremde Namen, foweit fie 

fih noch nicht wie z. Be Kalla und Fuchfte Heimatredht erworben 

haben, durch deutſche zu erjeßen und diefe beſonders durch Ein— 

wirtung auf die Schulen befannt zu machen. 

— In Berlin fand anfangs Dezember ein Mundartenabend 
ftatt; vielleicht zugkräftig, aber ungenau hatte man dafür das 
Schlagwort Heimatkunit gewählt. Wingeleitet wurde er durch 

Felix Dahns klangvolles Gedicht »An unfere Spracde« das in 

Breslau zu unjerer legten Hauptverfammlung der Dichter jelbft 
vorgetragen hat und das unfere Leſer aus Deuticher Sprache Ehrens 

franz; ©. 317. fennen. Hier ſprach es Otto Sommerftorff, der 
jpäter noch einmal als Vertreter der öfterreihiihen Mundart mit 
eignen Gedichten auftrat, Mar Hofpauer bot Bayerliches meift von 

Kt. Stieler, aber auch eigenes, Karl Junklermann Stüde aus 

Reuter, Friß Brentano eigenes in rheinpfälztiher Mundart, Robert 

Johannes in oſtpreußiſcher, Georg Zimmermann in Jächfticher und 

Johannes Cotta in berlinifcher. Die eigenartige Beranftaltung 

hatte den großen Saal der Philharmonie ganz gefüllt, und der 
2* 
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fiarte Beifall, den die vortrefjlichen Leiftungen ernteten, bezeugte 

das Verſtändnis und die Empfänglichkeit der Zuhörerſchaft. Das 

fönnten wohl manche unferer Zweigvereine, wie es teilweiſe ſchon 
geſchieht, für ihre Verſammlungen verwerten. 

— über die Weltſpracht bat fi) jüngft im Bayerifchen Bezirks: 
verein Deutscher Ingenleure zu München der Leipziger Phnfio- 
chemiler Prof. Dr. Oſtwald vernehmen laffen, und ber Berein 

wird ſich in feiner nächften Sigung mit der Frage beichäftigen, 

ob er fich der Bewegung anichlieken jolle. Der Redner begründete, 

warum weder das Latein nod eine der lebenden Spraden zur 

Weltſprache geeignet fei, alfo eine fünftliche neue Sprache ge- 

Zeitfhrift des Allgemeinen Dentfhen Sprahvereind 19. Jahrgang 1904 Mr. 1 

Ichaffen werden müfle, und behauptet, daß — mit Rüdficht auf die | 

Überlaftung unferer Jugend mit Sprachlernen — die Einführung 

einer Weltipradje einen bejonderen Vorzug für Deutſchland 
bedeute. Wie er ſich diefe Entlaftung unjerer Schulen nad Er— 

findung einer Weltſprache denkt, ift aus dem kurzen Berichte der 
Münchener Neueften Nachrichten leider nicht zu erjehen. Wohl 

aber hat ber Redner für diefe Weltiprache den jchon vorhandenen 

großen internationalen Sprachſchaß an techniſchen Wörtern im 

Ange, der gewiß jehr groß und ſehr international ift, d. 6. Tau- 

jende von franzöſiſchen und engliſchen und anderen Wörtern enthält, 

nur fein einziges deutſches, und damit bürfte der befondere Vorzug 
biefer Weltiprache für Deutjchland jchwer vereinbar jein. Hoffent- 

lich werden fi die Deutſchen Ingenieure, ehe fie ſich ganz der 

Allerweltipradhe verfchreiben, darüber Far, daß bei einer ſolchen 

Unternefmung feinem anderen der beteiligten großen Völler eine 
ähnliche Selbjtverleugnung und Preisgabe der eigenen Art zus 
gemutet, daß feiner anderen Sprache jo große Opfer auferlegt, 

jo ſchwerer Schaden angetan werden würde, wie der deutſchen. 

— Der Zweite Kunterziehungstag verhandelte vom 9.—11. 
Dftober 1903 in Weimar über »Deutfhe Sprade und 

Dichtung«. Nicht alles geht uns hieran, was da der deutichen 
Scyule zur Laft gelegt wurde, voran Neglementiererei und Uni- 

formiererei, unſchöne, undeutſche Dinge, die auch den fremden 

Namen behalten mögen. Schon näher berührt uns die Klage über 
die — freilich auch noch anderen Wurzeln entwachlene — be: 
trübliche Erſchelnung, dab die plauder= und redjelig zur Schule 

gelommenen Kinder nach wenig Jahren förmlich wortſcheu, halb 

ſtumm werben. »Meden lafjen! reden maden!« war daber eine 

Forderung, die aus Laiens und Lehrermunde immer wieder ers 
ſchallte, und ber vollendete Vortrag des preußiſchen Landtages 

abgeorbneten Pfarrer A. Hadenberg zeigte, wie beredt, padend 

und wahrhaft in ſchlichter, eindringender Sachlichkeit auch ein 

Deutſcher reden kann. Aber Mittel, diefe deutjhe Maulfaulheit 

feiner Schüler zu befämpfen, erfuhr der laufchende Lehrer nicht. 

Immerhin verdient beberzigt zu werden, daß die herrichende kate⸗ 
chetiſche Lehrweiſe ald ein Gedanken und Nede ertütendes Frages 

und Antwortipiel verurteilt wurde, und nicht minder die Mah- 

nung an die Lehrer, fi) dem Schüler gegenüber mehr ald Kamerad 

zu fühlen. Bollends die Grörterungen über »den ſchriftlichen 

Ausdrud (Aufjag)« zerjlatterten ganz, zumal der Verichterjtatter 

über dieſen Gegenjtand weder die verjchiedenen Schulgattungen 

genügend ſchied, noch die Frage überhaupt jharf genug unter 

den Sefichtäpunft der fünftleriichen Geſtaltung rückte. Nur darüber 
herrſchte jo ziemlich eine Stimme, daß vieles, was heut, zumal 

in ber Volksſchule, Aufſatz heißt, nichts als Wort für Wort eins | 
geblajenes Nachſtammeln fei; und daher war auc hier der Ruf 

nach Frelheit, nach Selbſttätigkeit — bes Lehrers wie bes 
Kindes — am Plage. 

bewegten fih die Vorträge und Erörterungen über »Leſen, 

' zugebilligt habe. 
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Borlejen und mündliche Wiedergabe des Kunjtwerlese« 
(Berichterjtatter: Otto Ernjt), über » Das dichteriſche Kunſt— 
wert in der Schule« (Berichterftatter: Dr. Heinrih Hart 
und Prof. Dr. Rud. Lehmann) und über »Den Deutjhen 

und jein Verhältnis zur Dichtung« (Otto Ernit). Einers 

ſeits wurde das wenig innerliche Verhältnis des Deutjchen zu 
den Werken feiner großen Dichter erklärt aus einem Zuwenig der 
Einführung, aus einer Boreingenommenheit gegen den befreienben 

Geifteshauch der Meifter; konnte doc Heinrich Hart berichten, 

daß man an der Stätte feiner Jugenbbildbung von Goethe nur — 

Erllönig und Wandelnde Glocke hatte gelten laſſen. Anderfeits 
und noch mehr wurde dafür gerade ein Zuviel des Erflären® in 
den Schulen verantwortlic; gemadt, ein Mißbrauch der Kunſtwerle 

zu unkünſtleriſchen Zweclen, indem dieje durhaus »rationalifiert«, 

»vermoralifiert« und »trivialifierte würden. Stephan Waetzoldt 
fahte im bejonderen die Lehrer, die fi in den höheren Schulen 

an den Dramen unfrer Meifter verfündigen, in die drei Gruppen 

der »Aufbauardhiteften«, »Tertgründlinge« und »Schuldichnüffler« 

zujammen. “Freilich, wenn man bie Behandlung einer Dichtung 
lediglich zur Stimmungsſoche verflüchtigte, da war es Rudolf 

' Lehmanns gutes Necht, daran zu mahnen, daß die Schule doch 

noch andere ebenfo wichtige Uufgaben habe, als die Pflege und 
Hätichelung jelbitherrlicher Empfindung, nämlich Wedung bes 

Gemeinfinns, des Pilihtgefühls, und daß fie dazu auch den Ge— 

halt der Dichtungen nach allen Seiten, auch den ſittlich- vater— 

ländiſchen müfje ausnügen und bewußt machen dürfen. Den 

Höhepunft erreichten dieje Erörterungen jedoch), als in Otto Ernit 

ein Dichter jo ſcharf als geiſtvoll gegen allen Mißbrauch der 

Dichtungen die Geißel ſchwang und dem herrichenden Brauche 

entgegen ftatt bloß richtigen, nüchtern verftandesmäfigen Lejens') 

wirklich Tünftleriichen Bortrag dur den Lehrer forderte und 
geradezu fortreigend ſelbſt vorbildlich zeigte. Mit gerechtem Zorn 

tadelte er auch die Wernarriheit des Deutſchen in alles fremde 

Schrifttum von den ruffiichen Erzählen bis zu dem norbifchen 

Problemdramen, englischen Albernheiten und franzöfiihen Schlüpf- 
tigfeiten. 

Das Verhältnis des Deutihen zum Fremdwort be 

rührte Stephan Waepoldt in jeinem Vortrage »Der Deutiche 
und jeine Mutterjpradee, ber ſicher das Feinſinnigſte, 

Durchdachteſte und Überfhauendite war, was den Teilnehmern 
der anregungsreichien Tagung geboten wurde. Der Bortra- 
gende erfannte ausdrüdlich das verdienitlihe Wirken des Sprach 

vereins und die Nichtigkeit feiner Forderung an, kein Fremdwort 

für das zu gebrauden, was beutich gut ausgedrüdt werben 

' fünne, Anderſeits forderte er aber Duldung des Fremdworts 

überall da, wo dadurd eine Bereicherung, eine eigenartige Fär— 
bung des Gedankens erzielt werde. Ich bin der legte, der diejen 

Geſichtspunlt außer acht lafjen möchte, und kann mid zum 

Zeugnis des darauf berufen, daß ich in meinem Aufſatze ⸗Leſſing 
auf den Bahnen des Sprachvereins« (Wifjenfch. Beiheft Nr.21, IV, 

©. 21) diefem Meifter den gleichen Grundſaß nachgewiejen und 
Aber etwas anderes ijt e$, wenn die Meijter 

fi) einmal jo enticheiden, etwas anderes, wenn es jo allgemein 

1) Um über den »herrihenden Braude zu urteilen, müßte 
man den gejamten Unterrichtsbetrieb kennen. Mir gebt nicht im 
den Sinn, daß die Mehrheit aller deutjchen Lehrer zu unjern 
Didtern nur ein nüchtern verftandeamähiges Verhältnis hätten, 
aljo für dem eigentlichen Gchalt ihrer Werke unempfänglich wären. 

Ganz auf einem Gebiete, das auch der Sprachverein pflegt, | Wer aber vom Geiſte des Dichters felbft einen Hauch verjpürt, 
ber teilt ihn doch auch feinen Schülern mit — jo gut er irgend 
fann. Str. 
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ausgefprochen wird.) Denn daraus dürften leicht auch alle bie 

eine Berechtigung zu gleichem Verfahren ableiten, die fih den 
Flitter der Fremdwörter nur umbängen, um die Blöhe ihrer 

Gedanfenarmut zu verdeden, die das Fremdwort wählen, bamit 
fie eigenartige Gedanfen wenigſtens zu haben jcheinen. Andere 
hochgebildete Völler bedienen fic ja fremder Wörter auch zu diefem 

Zwecke nur in bejceidenftem Maße, meift wenn fie in der 

Darftellung des Fremden diefes auch mit dem fremden Namen 
nennen und fennzeichnen wollen, und unfere Dichter haben noch 

immer, wo fie das Innerlidjite, Abgellärtefte, Eigenartigfte auds 

ſprachen, von deſſen Musdrud alle fremde Färbung abgeftreift. 

Zwidau i. ©. Theodor Matthias. 

— Zur deutjhen Einheitsſchreihung. Der Vorfipende des 
Sprachvereins, Geheimer Dberbaurat Sarrazin, hatte dem 

preußiichen Nultusminifter den in der Septembernummer, Ep. 

257 ff., veröffentlichten Aufjag »Wichtige Enticheidungen zur neuen 

Rechtſchreibung · überreiht mit der Bitte, die darin enthaltenen 

Anregungen gütig aufzunehmen und zur Bejeitigung der noch ber 

ftehenden Abweichungen bei gegebener Gelegenheit die Hand bieten 

zu wollen. Darauf hat der Her Minifter Dr. Stubt am 

14. November geantwortet: 

Für die mit dem gefälligen Schreiben vom 4. September 
d. 3. erfolgte Überfendung des von Ew. Hochwohlgeboren ver- 
fahten, in der Beitichrift des Allgemeinen Deutihen Sprach— 
vereins erichienenen Aufſatzes über »Wichtige Entiheidungen 
zur neuen Rechtſchreibung⸗ danke ich beitens. Ach babe von 
Ihren Ausführungen mit befonderem Intereſſe Kenntnis ges 
nommen und werde die von Ihnen gegebene Anregung, wenn 
ſich eine Gelegenheit dazu bietet, gern verwerten. Studt. 

Bücherſchau. 

Ludwig Spilger, Flora und Vegetation des Vogels— 
bergs. Mit einem Vorwort von Profefior Dr. A. Hanſen. 

Gichen 1903. 

Die botaniihe Schrift verdient Erwähnung in umjrer Belt 
ichrift, weil den lateiniichen Pilangennamen regelmäßig deutſche 
Namen zur Seite geftellt find, und zwar diejenigen Namen, die 
W. Meigen in feiner uns wohl befannten, vom Spradiverein 
mit einem Preiſe getrönten Schrift über die deutſchen Pflanzen— 
namen vorgeichlagen hat. Möge Spilgers Verfahren, das wir 
N. Hanjens Anregung verdanten, zahlreiche Freunde und Nach— 
ahmer finden! D. Behagbel. 

Karl Stord, Geſchichte der Muſit. Mit Buchſchmuck 
von Franz Stafjen. Stuttgart, Muthiche Verlagshandlung, 1904. 

1. Abteilung (vollitändig in vier Abteilungen zu 2.4.) 

Der durch feine »Deutiche Literaturgeihichtee auch unjern 
Leſern bereit8 beitens befannte, als Mufif- und Kunſtkritiker in 
den weiteiten Streifen genannte Schriftfteller befchenft uns jeßt 
mit einer Geſchichte ber Mujil, die wir auch an diejer Stelle 
nicht unerwähnt laffen dürfen. Wendet fich doc der Verſaſſer 
an den großen Kreis der Mufiffreunde und Mufilliebhaber, an 
das muſilaliſche deutſche Haus, und zwar in einer Sprade, 
dte — fein und rein — wohltuend beichrt und beiehrend wohls 
tut. Gleich Johann Sebaftian Bach möchte er fein Werk »denen 
Liebhabern zur Hemütsergöpange anempfehlen. >,Dilettant‘ 
bat im Laufe der Zeit eine üble Bedeutung erhal’en, die ein 
Dann von Spracdigefühl mit dem „Liebhaber” niemals verbunden 

1) So könnte man jelbit » per fofort, pro Monat, A Stüd« 
damit in Schut nehmen wollen, jie vermehren die Möglicyleiten 
des Ausdruds und verleihen einen Fräftigen Geruch nadı Heringe- 
tonne oder Kontor. Es gibt eigentlich gar fein Wort ohne eigens 
artige Färbung. Str. 

haben würde. Nun ift das Wort ‚Dilettant‘ ja zwar ein Fremd⸗ 
wort, die ‚Mufildilettanten‘ im böjen Sinne aber find leider bei 
uns ein jehr häufiges Gewächs. Ihre Zahl iſt im gleichen Maße 
geftiegen, wie die der wahren Liebhaber abgenommen hat.« 

Der hier vorliegende 1. Teil des Werkes umfaht die Anfänge 
der Mufit bis in das Mittelalter hinein; der Abichnitt: »Die 
weltliche Mujit« bringt uns von altnordiihemn und altgermaniichem 

' Singen willfommene Kunde. 
s Unternehmen jei unjern Leſern jchon heute wärmſtens 

empfohlen; der billige Preis der vier einzelnen Abteilungen ers 
leichtert die Anihaftung dieſes echten und rechten Hausbucdes, 
auf das wir nad Abſchluß noch einmal zurüdzutommen gedenten. 

Günther Saalfeld. 

Ernit Löhniper, Großes beutiches Kochbuch ber 

feinen und guten bürgerlihen Küde. Dresden 1903, 

Wild. Baenſch. VIumd 803 &. Preis 12.9. 

Freunde und namentlich Freundinnen der Spradreinheit jeien 
auf ein neu erfchienenes wirklich deutſches Kochbuch hingewieſen, 
in dem alle irgend entbehrlichen Fremdwörter ftreng vermieden 
find. Der Verf, Ernjt Löhniger, iſt in den Streifen des Deutſchen 
Spradwereins wohl befannt als einer der tapferiten Borfämpfer 
für die Spracht einigung auf dem Grbiete der Kochkunſt; er iſt 
fahmännifcher Mitarbeiter an unſerer »Deutichen Speijefarte« 
und Kerausgeber eines bereit3 in zweiter Auflage erichienenen 
Verdeutſchungswörterbuches der Fachſprache der Kochtunſt und 
Küche (vgl. Zeitihr. 1903 Sp. 310). Sein neues, groß angelegtes 
Werk, an dem er feit feinem Übergange in den Ruheſtand mit 
raſtloſem Fleiß gearbeiter hat, iſt der Niederkhlag einer 35 jährigen 
vieljeitigen Berufstätigkeit. Es enthält 2537 Bereitungsvoricdriften 
—— Kochrezepte genannt) ebenſo für die feine wie für die 
ürgerliche Kũche, in reiner deuticher Sprache abgefaht. Zahlreiche 

Abbildungen, die zum Teil mac) jelbjtaufgenommenen Photor 
raphien hergeftellt find, dienen zur Weranicaulicung. Die 

Femdländifahen Namen find bei jeder Speife in Klammern hinzu— 
gefügt. Am Schluſſe find alle deutjhen und fremden Bezeich— 
nungen nad) der Buchjtabenfolge aufgeführt. Diefe Zufammen- 
ftellung füllt troß des kleinen Druckes doch nicht weniger als 73 
Seiten. Man ſieht hieraus, welche gewaltige Fülle von Stoff 
in biefem Buche verarbeitet ift. In dem Vorwort find gemein— 
verjtändliche Borbemerfungen über Kücheneinrichtung, Nährwert 
und Beſchaffenheit der Nahrungsmittel, Warenkunde u. a. voraus- 
geſchickt; auch ein Jagdkalender ijt beigegeben. 

Daß audı der Inhalt diejes glänzend ausgeftatteten Wertes 
allen Aniprüchen genügt, darf man bei der hohen Achtung, bie 
der Berf. unter feinen Fachgenoſſen genicht, als ſicher vorauds 
fegen. Er ijt Ehrenmeijter der Köche: Innung zu Berlin und 
Ehrenmitglied der Kochvereine zu Berlin, Breslau, Leipzig und 
Dresden. Hoffentlih wird auch diefes Buch Löhnigers das Seine 
dazu beitragen, daß die immer noch jo zablreihen Fremdwörter 
der Kücheniprahe mehr und mehr verdrängt und durch gute 
deutſche Ausdrücke erjept werden, 

F. W. Eigen, Verkehrsdeutſch und — vertehrtes 

Deutih. Leipzig 1903, 9. Haeffel. 2.#. 

Dak die Sprache des Naufmanns in bezug auf Spracdrein- 
beit, Natürlichleit, Gefälligleit und Spradrichtigkeit viel zu mün: 
ſchen übrig läßt, wird jet von den Angehörigen diejed Standes 
felbft zugegeben. In anjchaulicher Werie werden dieje Mißſtände 
beleuchtet durch die vorliegende, unlängit eribienene Schrift von 
Eigen. Der Berfafler, Mitglied unſeres Gejamtvoritandes und 
Vorfipender des Hamburger Zweigvereins, ift in kaufmänniſchen 
Kreiſen durch jein Wörterbuch der Handelsſprache (Deutichs Eng: 
liſch und Engliich- Deutich, Yeipzig, Haefjel) befannt. Für die 
Spracreinigung auf faufmännijchem Gebiete trat er ein in feiner 
Schrift ⸗Fremdwörter der Handelsiprache« (Leipzig 1804, Haeflel), 
welcher eine auch felbitändig ericdhtenene leſenswerte Abhandlung 
»Bom Mihbrauch der Fremdwörter tm Handel« vorauegeidjidt ift. 
In feiner neuen Schrilt wendet er fich gegen das ſchlechte Deutich, 
das ſich jo häufig in der Verfehreiprade des Kaufmanns findet. 
Er weiſt feine Berufsgenoſſen darauf hin, dak ihre Sprade viel- 
fach an Schwulit und Unklarheit leidet, daß fie wunderliche Aus— 
drüde und Redewendungen gebrauden, die von dem guten 
Sprachgebrauch abweichen, daß auch ſchwerere Verſtöße gegen bie 
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Sprachlehre nicht felten vorlommen. Aber dies geichieht nicht in 
Form einer Stillehre, er gibt feine wiſſenſchaftlichen Auseln- 
anderjegungen — als praftiiher Kaufmann weiß er nur zu gut, 
da feine Berufögenofien in ber Eile der Arbeit nicht die Muhe 
haben, lange Abhandlungen durchzufiubieren, daß fie mit wenig 
Worten wiſſen wollen: muß ich jo oder fo ſchreiben? ift ber in 
die Feder fommende Ausdrud gut deutjch oder nicht? Diefem 
Bedürfnifie des praftiichen Lebens will Eipen durdy die eigen- 
artige Anordnung feiner Schrift entgegentommen. Sie bejteht 
aus zwei Teilen. In dem »alphabetiihen Teile führt er unter 
Stihmworten alle die Wörter und Wendungen der faufmänniichen 

prache auf, an denen man Anſtoß nebmen kann, unter der 
berichrift »Nicht · Daneben jteht eine Spalte, betitelt »Son= 

dern«, in der er eine Berbejjerung dafür vorſchlägt. Beſondere 
Zeichen deuten an, ob ber Ausdrud mundartlich oder alter- 
tümelnd iſt, ob er unrichtig oder weniger empfehlenswert ober 
unllar ift u.ä. Hinter der —— ſteht eine Ziſſer, die 
auf den zweiten Teil des Buches hinwelſt. Dieſer enıhält die 
»Bründe«, warum bie getadelten Wusbrüde verbeflert werben 
follen. Auch Hier läht er fich nicht auf ausführliche, wiffenichaft: 
liche Erörterungen ein, jondern kurz und u. oft in munterem 
und faunigem Fon gibt er die erforderlichen Aufllärungen. Da: 
bei ſucht er das vaterländiiche Gefühl anzuregen, Indem er gegen 

ranzöfelei und Engländerei anfämpit. Beſonders tritt & für 
infachheit und Natürlicjleit des Ausdruds ein gegenüber der 

vielfach verichrobenen und geipreizten Schreibweije des Staus 
mannd, Der Nihtlaufmann ahnt ja nicht, daß man in ber 
Handelsſprache Rechnungen bereinigt oder reinigt ober 
ebnet, d. h. bezahlt, da man Rechnungen begleitet d. h. über: 
jendet, daß man Waren abrihtet d.h. fendet, dab Wechſel 
verehrt oder gejhüßt, d.h. bezahlt werden, daß eine An— 
ſchaffung joviel ijt wie Zahlung und mein Jüngftes nicht 
ein Kind bezeichnet, fondern ein Schreiben aus jüngfter geit. 

In den »Gründene juht der Berjafler auf den befannten 
Schriften über Sprachgebrauch, namentlich auf den Sprach— 
dbummheiten Wuftmanns, dem er ſich in der Abneigung gegen 
Neubildungen allzuſehr anſchließt. Auch ſonſt kann man gegen 
manche ſeiner Aufſtellungen Einwendungen erheben. Aber wenn 
er auch manchmal zu ſtreng vorgeht, jo iſt das nicht jo ſchllum: 
er will ja nicht ein Lehrbuch des Sprachgebrauchs geben, jondern 
ein praftijces Nachſchlagebuch, aus dem fich der Kaufmann im 
Drange der Arbeit Rats erholen fann. Und was er in den 
BVerbefjerungen vorjchlägt, ift durchaus empfehlenswert. Daber 
fann man nur wünſchen, daß unjere Kaufleute von diefem hands 
lichen Hilfämittel zur Erzielung einer bejieren Ausdrucksweiſe recht 
fleißig Gebrauch machen. 

Dresden. Hermann Dunger. 

Zeitungsſchau. 
Auffäpe in Zeitungen und Zeitſchriften. 

Zur Frage der Spradreinigung. Bon S. B. — Rhei— 

niſch⸗ Wejtfälifche Zeitung vom 24. März 1903, 

Zu welchen Geſchmadloſigleiten man kommen fan, wenn man 
die Sprache nicht rein hält, zeigt der Berfajier an einer Sprad- 
blüte, die mit dem ſchönen Sape beginnt: »Die rapide Depreijion 
auf induſtriellem Gebtete, welche nadı der phänomenalen Hoch— 
tonjunftur fo energiich einjepte, erherichte die ftrifte Beachtung 
des jo evident richtigen Axioms, ſich dem aktuellen Konſum zu 
alfommodieren.e Um aber zu beweifen, daß man biejelben Ge— 
danten auch gut deutſch au&drüden fann, gibt er eine deutſche 
ü berjegung dazu: »Der fich ſchnell vollziehende Niedergang auf 
dem gewerblichen Gebiete, welcher nad der aufergewöhnlichen 
Hochbeweqgung fo fräftig einfepte, erheiichte, dem entſchieden rich⸗ 
tigen Grundfage zu folgen, fich dem vorhandenen Verbrauche wieder 
anzupafien.« 

Die Fahausdrüde im grammatifchen Unterrichte 

der einfahen Bollsihule — Dftfriefiihes Schulblatt Ar. 16 

vom 15. Auguft 1903, 

Es werden drei forderungen aufgeftellt und überzeugend bes 
gründet: 1. Nur dentihe Fadhausdrüde find im Sprachunterricht 
der Bollsſchule zu gebrauchen und zwar für jeden Begriff nur 
eine Bezeichnung. 2. Die zu wählenden deutfchen Fachausdrücke 
müjjen zutreffend und fahlich ſein. 3. Die Zahl der Fachaus— 
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brüde iſt nach Möglichkeit zu befchränfen; bei ihrer Wahl be- 
rüdfichtige man nur die bereit3 vorhandenen. Warn empfohlen 
wird das 7. get der Berdeutichungsbücer des A. D. Spr., »Die 
Schule · von Dr. Karl Scheffler. 

Der Name Elſaß und jeine Erklärungen. Bon Dr. 
M. — Straßburger Poft vom 11. und 18. September 1903. 

Bas bedeutet der Name Elſaß? Diefe Frage ift jehr alt, 
beinahe fo alt, als die Entſtehung des Namens Elſaß jelbft, 
der zuerſt im 7. Jahrhundert bei dem latetnifch ſchreibenden Ge— 
ſchichte ſchreiber Fredegar, einem Franken, auftritt. Denn der 
erſte Verfuh, den Namen zu eıllären, findet fi in einer Ur— 
kunde des Jahres 959, in der das Land in deutlicher Anlehnung 
an den Illfluß Hillisazaas beißt. Go viel Anklang diefe Ableis 
tung im Mittelalter aber auch ag bat, jo ſehr ift fie zu 
verwerfen, da bie ältere Form des Namens Alesacius if. Im 
16. Jahrhundert fahte man das Elſaß ala Edelfah, entweder, 
weil vil vom Adel darinnen mwohnen«, oder wegen der Frucht⸗ 
barfeit des Landes und beionders feiner edlen Weine. Neue 
Deutungsverfuche bradyte erft das 19. Jahrhundert. Eo erllüren 
Strobel und Boyer den Namen Elfäfler ald Landfajfen von 
allerlei Herkunft. Alle diefe Deutungsverſuche ſind unhalts 
bar. Dagegen bat offenbar das Richtige icon 1837 Zeuß (Die 
Deutichen und ihre Nachbarftämme.) gefunden, der das Wort in 
die beiden Beltanbdteile ali und faz zerlegt und als fremdes 
Land deutet. So konnten e8 gar wohl die rechtsrheiniſchen 
Franken nennen, von denen der Name ſtammen fol, nachdem 
ſich ihre Stammesgenojjen in dem von ihnen eroberten Ale— 
mannenlande, alfo unter einer ftammfremden Bevölferung, nieder: 
gelajjen hatten. 

Elſaß —Erlenland? Bon Dr. F. Ment. — Straßburger 

Poſt vom 17. Oltober 1903. 

Der Aufjag wendet ſich gegen einen Herm A. T., ber in 
Nr. 921 der Straiburger Poſt den Namen Elfah mit andern, 
auch mit Elſ beginnenden Namen in Zufammenhang bringt und 
daraufhin als Erlenland deutet. Indeſſen iſt es um fo frags> 
licher, ob die angezogenen Orlänamen mit dem Baumnamen Eile 
zufammenhängen, als dieſer nicht elſäſſiſch, ſondern niederdeutſch 
iſt. Auch läht ſich die Endung ass unmöglich mit U. T. als 
eine urfpränglich tonlofe Endung erllären, die dann betont wor— 
den jei. Biel wahrſcheinlicher iſt e8 dem Berfaijer, daß Eljah »der 
Sitz in der Fremde« bedeutet (vgl. oben), zumal die Erle weder 
jegt noch früher ein dem Elſaß eigentümlicher Baum geweſen ift. 

Eiienberg. Mar Erbe. 

Geographiihe Namen. Bon Prof. Dr. Shlemmer. — 

Reichsbote vom 3., 10., 16. und 23. Mai 108. 

Der inhaltreiche Aufſatz beginnt mit einem geſchichtlichen Über- 
bli über die Namenforihung im allgemeinen, jtreift die Muss 
ſprache und wendet ſich dann ausführlicher den deutihen Namen 
im bejondern zu mit Berüdfichtigung der keltiſchen Aniprüche im 
Südweſten, der jlawiihen im Dften. Es folgen Beobachtungen 
über den Wert der Namen für Erfenntni® der Eigenart von 
Völkern und Zeiten, und eine Betrachtung der dafür bejonders 
bezeichnenden Namen Nordamerifas bildet den Schluß der ganzen 
fehr anregenden Darlegung. Str. 

Rotwelſch. — Braunſchweigiſche Landwirtſchaftliche Zeitung 
Nr. 35 vom 28. Auguſt 1903. 

Die deutihen Geheimſprachen find den meiſten unſrer Leſer 
durch Prof. Friedrich Kluges Aufſatz Jahrg. 1900 in NRr. 1 u. 2 
befannt. Die Sprache der Viehhändler und Schlachter im Braun— 
ſchweigiſchen ift davon eine Spielart, wie ſchon die Zahlwörter 
in dem folgenden Satze zeigen: Gralt de Baas, Zipps churge 
—* nah S. un paſſe von den Binken T. de fiewigiten ihros Brun- 
dien un Piepe zints Lobben fiewig:; d. h. Sagt der Meifter, 
Gejelle geh nah S. und faufe von dem Bauer T. die beiten 
drei Ochſen und gib 50 Taler. Str. 

Spradreinigung. — Militär-Wochenblatt Nr. S4, Sp. 
2047 ff., 8. Oftober 1903. 

Gerade ald die deutiche Heeresverwaltung in noch umaufge- 
Härtem Widerſpruche mit fich felbft den »Noharzte zu einem für 
Tausende ganz unverftändlichen »Veterinär« herabiegte, brachte 
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das Militär- Wochenblatt biejen erfreulihen Beitrag eines guten 
Freundes der Spradreinigung. Er bekämpft eine Anzahl bes 
ftimmter Stilfehler, die meiften mit gutem Recht. Aber in einem 
Falle ift er zu ftreng, nämlich in bezug auf die Verwendbarleit 
der Zufammenfeßungen mit «weile. Zwar von »zuſchandenen« 
Sachen darf nur die gute rau Buchholgen reden, aber jo gut wie 
3. B. die »vorhandenen«e Beftände unbeitritten find, hat ſich auch 
der Übergang jener uriprünglichen Umftandswörter in die Klaſſe 
der Eigenihaftäwörter mit der Zeit vollzogen. Dem Sprachgefühl 
geile t jein volles Recht, wenn dieſe doch auch erfreuliche Weiters 
ildung vor den Aujammenjegungen Halt macht, deren erfter 

Beitandteil felbjt ein Eigenſchaftswort ift; gleicher- oder glüd= 
licherweife u.a. bleiben was fie find. Tb. Fontane hat eins 
mal (Bor dem Sturm &. 176) gleich nebeneinander: »freilich 
nur mit teilweifem Erfolg. Über jprungmweije Stonverjation 
fam man nicht hinause, und in diefer Beitichr. 1897, Sp. 246, 
vgl. 1903, Sp. 93 find noch ganz andere Vorgänger genannt. 
Schlechthin verdammen kann man alfo biefe Verwendung heute 
nicht mehr, mag man fie auch, wie Th. Matthias (Spracleben 
und sjchäden S. 33) will, — vorläufig oder hauptſächlich — auf die 
Berbindung mit verbalen Hauptwörtern befchränten, alſo troß 
ſprungweiſem Vorgehen und teilweiſer Zerftörung ben teils 
weifen Erfolg noch ablehnen. 

Die ausgejprochene Vorausſetzung des BVerfafjers, daß die 
Sprahbewegung in manchen reifen der Armce noch immer nicht 
das richtige Berftändnis finde, wird beftätigt durch eine unjerer 
Zeitschrift auch aus dem Heere zugegangene Anregung, die fich 
auf den Roman, »Jena oder Sedan?« bezieht. Darin fommen, 
außer einem Negimentäbejehl im Wortlaute, Tagebuchaufzeich- 
nungen des Leutnant Retmers über Hußerungen feines Regis 
mentelommandeurs und der Schlußſatz eines Briefes des Haupt⸗ 
manns Güntz an die Waflenfabrif, endlich mehrere Fußnoten zur 
Erklärung von Heereseinrichtungen vor, lauter Probeftüde echten 
Bureauftild. Der Berfaffer unjerer Zuichrift glaubt num in dem 
ichroffen Gegenſatze diefer Teile zu der Schreibweile des ganzen 
Romans eine Abficht des Schriftftellers zu ertennen und bedauert, 
daß ſich diefe nicht auch noch zu einem ausdrüdlichen Tadel des 
veralteten Zopfes verdichtet habe. Denn fo kräftig auch j. 3. bie 
flotte und prädjtige Kleine Schrift »Bom militärischen Stil« von 
W. v. U. (Verlag von Mittler u. Sohn. Berlin 1899. 0,90 .#. 
Bol. Beitichr. 1900, Sp. 36f.) gewirkt habe, würden doch einige 
friihe Worte zugunfien einer reinen, einfachen, zeitgemäßen 
Schreibart auch heute wieder im Heere qute Dienfte * 

tr. 

Der Deutſche und feine Sprade. Bon Prof. Dr. Ostar 
Weiſe. — Miffiffippiblätter. St. Louis, 11. Oftober 1903. 

Eine Inappe Überficht über die ganze Entwicklung der deut: 
ſchen Sprade. 

Banderungen an den deutſchen Spradgrenzen 
Welſchtirols. — Potsdamer Intelligenzblatt Nr. 283. 3. Dez. 

1903. 
Rechnungsrat Hote berichtet von einer wohl gelungenen 

Sommerreife durd; Täler und Berge Südtirold, den Schauplaf 
für die lebhaften Angriffe der Lega nazionale gegen das uralte 
Deutichtum des Landes. Der Stadtrat von Trient duldet feine 
deutihen Straßen- und Firmenſchilder, nicht einmal deutſche 
Grabinjchriften! Lehrer und Geiftliche ſtemmen fid in ihren Heinen 
Gemeinden erfolgreich gegen die Berwelihung. Für diefe Wadern 
ift jeder deutſche Wanderer eine Ermutigung; möchten künftig 
recht viele dem hier gebotenen Beilpiele folgen ! Str. 

Überjegerelend. Bon Dr. Mar Meyerfeld. — Frant- 
furter Zeitung Nr. 342 vom 10. Dezember 1903. 

Über die Maſſe gewerbmäßig hergeſtellter ſchlechter Über— 
ſetzungen iſt Zeitſchrift 1900 Sp. 13 ff. u. Sp. 149 geliogt worden, 
Meyerfeld fingt dasjelbe Lied in anderem Ton. Er jtellt dabei 
den Satz auf, daß bei uns viel au viel überfegt werde, tritt aber 
der Meinung, daß fi daran die urteilsloſe Bewunderung bes 
Deutjchen jür alles Fremde erweije, entgegen. Str. 

Die fremdſprachige Preſſe und das Reihsprehgejef. 
Ein Antrag für den Deutfhen Reichſstag. — Der Gefellige. 

Graudenz, 11. Dezember 1903. 
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Der Antrag, der auf bie Anertennung des Deutichen ala 
Staatsſprache zielt, will für ben öffentlichen Berfehr beftimmte 
politiſche Drudjchriften jeder Art in einer andern als der beutichen 
Spradye im Reichögebiete nur dann zulafien, wenn fie gleichzeitig 
ben volftändigen Wortlaut in genauer Überjepung bringen. Str. 

Die ber eg, (Berlin NW 52, Banlftr, 10) ſtellt die 
obigen und früher hier genannten Aufjäge — nit die 
befprodenen Bücher — gern leihweije zur Verfügung. 

Aus den Sweigvereinen. 
(Mus Mangel an Raum müffen leider mehrere Bereins> 

nachrichten für die Februarnummer zurüdbleiben.) 

ie ee Dad BWinterhalbjahr wurde am 
20, Oftober dur einen trag des Prof. Dr. Wunderlich 
eröffnet über Das Glüd. Die Wandlungen in ber beut- 
hen Wuffafjung und Benennung (vgl. Sp. 3ff. und 
bie vor. Ar.). — Am 17. November trug Dr. Yutius Stinde, 
ber vielgepriefene Verfaſſer der » Familie Buchholze, ojtholfteis 
niihe Vollsmärchen vor. Diefe Märchen, die vielleicht zu 
dem Köftlichften gehören, was der gejunde, fich an feine fünft: 
leriſche Regel bindende en geihaffen, riſſen die Zuhörer: 
ſchaft zu begelftertem Beifall bin, Wohl wenige ber Ber- 
jammelten Hatten fi träumen laſſen, daß fo herrliche Schätze 
volfstümlicher Dichtung, nahe daran, der Bergefienheit anheim- 
zufallen, eben erft an das helle Licht der grohen Dffentlichfeit 
ezogen und gejammelt worden waren von einem Manne, der, 

Fibre ein Holjteiner, e8 wie ein anderer Grimm verjtanden hat, 
dem Munde der Wlten und Ülteften die Weisheit der grauen 
Vorzeit zu entloden und fie der ftaunenden Bulunft zu erhalten. 
Was biefer Mann, feined Zeichens Gymnafialprofeffor in Oldens 
burg, mit Namen Dr. Wilhelm Wiſſer, in ftiller, unermübdlicher 
Arbeit gefammelt und wovon er ſchon dies und jene heraus- 
gegeben unter dem Titel »Wat Grotmoder vertellt. Oſtholſteiniſche 
Boltsmärchen. Leipzig 1903«, ausgewählt vom Prüfungsausſchuß 
für Jugendichriften zu Altona, Hamburg und Kiel — davon gab 
uns Dr. Stinde einige auserlefene Proben. Wir willen dem 
vortrefflihen Dolmetſcher des erdfriicden, unentweihten Wolld« 
geiftes herzlichen Dank dafür. — Am 7. Dezember ſprach Ober: 
lehrer Dr. Philipp Simon über Heimatfunfl. Er legte 
eingangs dar, wie die Heimatkfunft und der Deutiche Sprachverein 
berjelben Einfiht ihr Entftehen verbanten, wie gerade in ben 
Werten mit echt lanbichaftlicher Eigenart ſchwerlich ohne Grund 
ein Fremdwort ftehe für das, was beutic gut ausgebrüdt werden 
fann, wie fich im Gegenteil häufig landichaftliche Ausdrüde jänden, 
die geeignet jeien, fremde zu verdrängen, da fie als Kinder der 
Scholle am leichteften in neue Verhältnifje hineinwüchſen; er ging 
dann auf Namen und Begriff der Heimatlunſt ein, zeigte, daß, 
obwohl der Name erſt —— Jahre alt, die Sache ſelbſt nichts 
anderes fei als ein ftarfer, des öfteren wiedergelehrter Gegendruck 
des ſchwer beweglichen Michel, der, wenn er ſich lange genug 
unter bad Joch des Auslandes gebeugt habe, ſich aud im Schrift- 
tum auf fich felbft und feine Kraft befinne. Mit Barteld in 
feiner »Gefchichte der deutſchen Literatur« unterſchied der Vor— 
tragende drei Beitabidnitte der Heimattunſt. Der erite werde 
gelennzeichnet durch Peſtalozzis 1781 erſchienenes Bud) » Lienharb 
und Gertrude, den erjten deutjchen wirtlihen Bolldroman, in 
dem zum erjten Male neben der Nationaldihtung bie Stammes: 
dihtung zur Geltung komme, und durch Johann Peter Hebels 
1803 veröffentlichte »Mlemannifche Gedichte. Den zweiten Ab⸗ 
ſchnitt vertreten Jeremias Gotthelf, der eigentliche Water der 

imattunft, der bäuriſche Homer, wie man ihm nicht ganz mit 
Unredyt genannt habe, daneben Dtto Ludwig, der Thüringer, 
Klaus Groth, der Schleswig= Holfteiner, und vor allem der große 
Medienburger Frig Reuter, Die Brüde zum dritten Abſamitte 
werbe geichlagen durch Storm und Wilgelm Raabe, durch Mojeg- 
er, Anzengruber und Pichler, durch Ganghoſer und durch Willis 
1b Alexis; Stürmer und Dränger wie Detlev vd. Liliencron 

feien fein Herold, bis ber jechzigiährige Fontane auf den Schild 
gehoben worden fei, und zu beiden habe ſich mit den »Webern«, 
dem »Gollegen Crampton«, dem »Biberpelje und dem ⸗Fuhr⸗ 
mann Senjcele der Bühnendichter der Heimatkunft, Gerhard 
Hauptmann, gejellt, ber überhaupt fein Beſtes der Mutter Erde 
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verdanfe. — Den Schluß des warm aufgenommenen Bortraged 
bildeten Proben, u. a. Gotthelfs lebensvole Erzählung »Wie 
Joggeli eine Frau fuchte. 

Dresden. In der erjten Winterhälfte wurden folgende Vor— 
träge gehalten: im September berichtete Konreltor Nadel über 
die Hauptverjammlung in Breslau; im Dftober behandelte 
Konreltor Dunger einige Fragen des Sprahgebrauds 
(»fußfrei«, » Allgemeiner Deutſcher oder Deutſche Spradwereii ?«, 
j. Nr. 11 und 12 der Bticr.); im November gab Dr. Scheinert 
einen Bericht über das Behaghelidhe Bud Die deutjche 
Sprade, um auf die Reidhaltigfeit und Mannigjaltigfeit des 
Inhalis aufmerffam zu machen. Die Degemberverjammlung bot 
zwei Vorträge: Dr. Karl Müller ſprach über Herder in feinem 
Verhältnis zur Sprade; er wies darauf bin, daß Herder über 
Sprache, Dichtlunſt, Vollstum und ihr gegenjeitiges Verhältnis 
anz neue Anſchauungen geihaffen habe, und zeigte zugleich, daß 
erder für umjre beutiche Sprache auf dem Webtete der Proſa 

die gleiche gewaltige Wirkung gebabt habe, wie Klopſtock in der 
bichteriichen Epradie. Eodann ſprach Pfarrer Anz aus Windhuf 
über Nöte, Kämpfe und Siege der beutihen Sprade 
in DeutihsSüdmweitafrifa; er erntete für feine von warmer 
Begeifterung für deutſche Sprache und deutſches Bollstum durchs 
drungenen Ausführungen lebhaften Beifall und erwedte den 
Wunſch, daß dem erjten und bisher einzigen Zweigverein im 
deutichen SKolonialgebiete bald noch andere folgen mögen als 
wackere Borkämpfer für das Recht und Vorrecht umfrer Sprache 
in unſern deutſchen Kolonien. — Nuherdem wurden an zwei 
Abenden auch mundartlice Vorträge geboten: im September trug 
Prwatlehrer Kell aus Niedels vogtländiihen Dichtungen 
vor, im Dftober las Prof. Zichalig eigene Dichtungen in Roſch⸗ 
liper Mundart. Beide Darbietungen wurden ſehr beifällig 
aufgenommen und zeigten, daß der Borftand mit feinem Bes 
ſchluſſe, ſolche mundartlichen Vorträge öfter zu bringen, den Wins 
ſchen der Mitglieder entgegengefommen ift. An den erften drei 
Bereindabenden wurden auch zahlreiche Anfragen beantwortet und 
von verjciedenen Seiten Meine jpradjliche Mitteilungen gemacht. 

Hannover. Am 17. November hielt im Keſtnermuſeum ber 
Vegründer des Ameigvereind, Dr. Günther Saalfeld vor 
einer Menge von Zuhörern einen fejjelnden Vortrag über Guſtav 
Freytag und fein Verdienſt um das Deutſchtum. 

Magdeburg. Am 30. November hielt der Verein jeine zweite 
Verjammlung in diefem Winter ab. Den Anweſenden wurde ein 
hoher Genuß bereitet. Paſtor Warneke aus Braunſchweig ſprach 
über Wilhelm Raabe, dem er perlönlh nabe ſteht. Zuerſt 
——— er in feinſter Weiſe die Eigenart ſeiner Dichtungen. 
Raabe, lange verfannt, wird jept von den mahgebenden Beur— 
teilern umfere® Schrijttums zu den größten lebenden Dichtern 
unjeres Volles gezählt. Seine Eigenart ift, ein deuticher Humorijt 
zu fein. Seinen Humor bewährt er durd; jeine Liebe zu den 
fonderbaren Menſchen, wie fie namentlich die deutihe Kleinſtadt 
noch beherbergt, zu der ſchlichten Landſchaſt, an der andere adıt 
los vorübergehen, aber auch durch feinen Sinn für komiſche Wir- 
tungen. Ein Deuticher ift er, weil er die bezeichnenden Gigens 
ichaften eines deutſchen Mannes im höchjten Make bejigt, weil er 
fret und treu ift, frei: denn er hat jene Verjönlichkeit durchge— 
fept, Treue in jeiner Liebe zur Heimat, im Glauben an fein Boit, 
im Einsjein mit Gott. Wirflichfeitsfinn und Romantik iſt aufs 
innigite in ihm verbunden. Sein Blick iſt nach den Sternen ge— 
richtet, aber er hat auch ein Muge für die Gaſſe. — An dieſe 
feine Zeichnung des Dichters, die durch Ausführungen aus feinen 
Werfen Licht und Farbe erhielt, Enlpfte der Vortragende eine 
humowolle Schilderung des nicht weniger liebensmwürbigen Mens 
ſchen, ein hoher Genuß für die Zuhörer, die augeniceinlich alle 
zu der großen Raabe: Gemeinde gehörten. — Am zweiten Teile 
der Sipung teilte der Vorſihende mit, daß der Leiter des » Jentrals 
Anzeigerd« in enigegenfommender Weile dem Amweiqverein eine 
Spradede eingeräumt bat, Am Anſchluß an die vom Gejamt- 
vereine gejtellte Preidaufgabe jchilderte er die Spradverderbnis 
in unjerem Handelsftande. Am Dezember jol ein Rund— 
ſchreiben an eine große Zabl biefiger Kaufleute verjandt werden. 
Schließlich beſprach er noch eine eigentümliche deutiche Nedemwen- 
dung und richtete befonders an die anmwejenden rauen die Auf- 
forderung, für die Benutzung der deutihen Tanzfarte zu wirfen. 

Marburg a. d. Drau, In der Degemberverfammlung hielt 
Pfarrer Ludwig Mahnert einen Borirag Über Luther und 

die deutihe Sprade. In nahezu zweiftündiger Rede beſprach 
er Luthers babnbredende Tätigleit auf dem Gebiete unierer 
Mutteriprache, jeinen Kampf gegen ihre Verwelſchung und Vers 
fälfhung und zeigte durch das Vorleſen mehrerer Stellen, aus 
Luthers Bibelüberfegung, wie ſehr fich diefe vor anderen Über- 
feßungen ber Bibel durch die Schönheit und Kraft der Sprache 
auszeichnet. — Nachdem rau Lindl einen Zeltungsaufſatz, der 
von Fremdwörtern jtroßte, in richtigem Deutſch wiedergegeben 
hatte, erfreute ber f. k. YinanzsObertommifiar Dr. Alois Tſchma— 
litſch die zahlreichen Zuhörer durch fein meiſterbaftes Geigenipiel, 
dad Mufiflegrer W. Köhler auf dem Flügel begleitete. 

Münfter, Weftfalen. Ende November hielt der Vorfipende Herr 
Mattias Sindoff einen Bortrag über die neue deutide 
Schreibung. Er ſchilderte zunädit, wie man zu der bisherigen 
Schulſchreibung gefommen jei. Hierauf legte er dar, mie ſich 
die neue Schreibung von diejer unterjcheide. Nachdem er dann 
anerkannt hatte, bar fie vor ihr, von einigen Einzelheiten abge= 
fehen, entichiedene Vorzüge enthalte, gab er dem Wuniche und 
der Hoffnung Ausdrud, da fie in nicht allzu ferner Zeit nach 
dem Grundſatze der Yauttreue weiter verbejiert werde, und dab 
man jo ſchließlich zu einer wirllich guten deutjchen Schreibung ge= 
lange. Der Vortrag fand lebhaften Beifall. 

Neunkirchen, Der Echriftführer, Neltor X. Braun, eröffnete 
die leider nicht jehr zahlreiche Hauptverfammlung am 12. Dezems 
ber mit einem warmen Nachrufe für den verstorbenen Vorſitzenden 
des Vereins, Hüttenbireltor Braune, deſſen Berdienfte um die 
Bereindfache er gebührend würdigte. Bu Ehren des Verftorbenen 
erhob fich die Verſammlung von ihren Sigen. Der Schapmeifter, 
Herr Auguft Bfotta, legte die Rechnung ab, die nach Prüfung 
richtig befunden wurde, worauf der Borjtand Entlaftung erhielt. 
Dei der Vorjtandswahl wurden gewählt die Herren Oberlehrer 
Krepichmar zum eriten, Hüttendireftor Turf zum ftellvertretenden 
Borfigenden, Hüttenbeamter Auguſt Pjotta zum Schagmeifter, 
Rektor 3. Braun zum eriten und Bucdrudereibefiger Bauer 
zum ftellvertretenden Schriftführer. In der fich anſchließenden 
Beiprehung wurden eine Reihe von Anregungen zur Neubelebung 
des Vereinslebens gegeben, die ſchon in nüchſter Zeit in Wirk- 
famfeit tieten Sollen. 

Rudolſtadt. In der reichlich befuchten erften Winterverfamm- 
fung unfere® Bmweigverein®, die wie immer in ber »Sirone« ab- 
aehalten wurde, ſprach Prof. Dr. Kraufe über Ortsnamen. 
Auf Grund langjähriger eingehender Studien führte er die Zus 
börer in feſſelnder Weile in die auf diefem Gebiete auftretens 
den Fragen ein umd zeigte an zahlreichen, der hiefigen Gegend 
entnommenen Beijpielen, worin der Reiz und die Bedeutung der 
Erſorſchung der Ortsnamen liegt, nämlich in dem Umftande, da 
fie al® »redende Namen« anzujehen find. Sie geben uns Nady- 
richt über die uriprüngliche Beichaffenheit des Ortes und haben 
fo den Wert geichichtlicher Urkunden. — Die nächſte Sigung, in 
der über die Errichtung eines Heihsamts für deutiche Sprache 
verhandelt werden foll, wurde auf ben 23. Januar fejtgejegt. 

Wien. Am 11. November 1903 erfreute uns Profeſſor Dr. 
Primus Lejjiaf durch einen Vortrag über Spradinjeln in 
Krain und Italien. Er hat die deutihen Spradinfeln in 
Zare und Weihenfeld, in den fieben und dreizehn Gemeinden ujf. 
bejucht, den dort bejtehenden gejellichaftlichen Verhältniſſen feine 
Aufmerkiamfeit zugemendet, die alten deutſchen Wundarten auf 
ihre Zugehörigleit zum Gotifchen und Bayeriſchen geprüft und 
in feinen Vortrag lehrreiche Proben eingeflochten. Die Ausfihten 
für die Erhaltung des Deutſchnums in jenen Gegenden find trüb. 
Geradezu überraihend wirkte es, als Dr. Rudolf Außerer den 
gleihen Stoff im Anſchluſſe an den Bortrag geſchichtlich und 
zwar in&bejondere, was die im italieniſchen Tirol eingeichlofienen 
deutichen Sprachgebiete betrifft, unter Anführung von Urkunden 
eingehend beleuchtete. Auch feiner Anficht nad ijt dem Deutichs 
tum in den Spradinfeln faum eine längere Dauer zuzuſprechen. 
— Herr Engelbert Keßler wies auf die Bedrängnis 
der Deutjhen im Obermwallis bin. Er hat gerade hier die 
Erfahrung gemacht, wie dankbar die Bewohner für jede Aufs 
friichung ıhres Vollstumes durch Beſuche Deuticher und für jede 
deutfche Anſprache find. (Er. beantragte, der Borjtand möge bet 
dem deutjch = öfterreihtichen Alpenverein und bei dem öfterreichiichen 
Zourijlen- Club u daß der jährlich fich erneuernde Reiſe— 
ſtrom der Demichen die Spradinielm gelentt und das beutiche 
Wejen dadurch belebt und vor dem Erjterben bewahrt werde. — 
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Ale drei Vorträge erntelen reihen Beifall; mit dem Antrage 
des Herrn Keßler wird fid) der Borftand beichäftigen. 

Wiesbaden. Der Zmweigverein blidt bereits auf zwei Hufe 
rungen jeines Lebens im Winterhalbjahr zurüd. Am 12. Ot- 
tober fand die erite — gran Mania Der Borfigende, Prof. 
Dr. Brunswid, gab über die Breslauer Tage aus freudigiter 
Erinnerung Bericht. Die Grundtöne waren — gewiß gleich denen 
aller anderen Berichterftatter der Zweigvereine —: Befriedi- 
gung über die VBefannticaft mit einer Perle unter ben 
preußiſchen Provinzen, Dantbarkeit jür den herzlichen Empfang 
in ⸗»Gruß Brafjele und die vielfeitigen Anregungen, welche bie 
Berfammlung gewährte, Genugtuung über das wacjende Ans 
ſehen des Vereins, jeine reiche und tiefgehende Wirtſamleit, 
Stolz auf die perjönlie Belanntihaft mit dem Verſaſſer des 
»Fampfes um Rom« und Bedauern, daß erſt zwei Jahre ins 
Sand geben jollen, ehe die Spradwereinler wieder fejtlich und 
fröhlich miteinander tagen dürfen. Wenn der Bericht von an- 
deren abwich, jo war es durch bie Stunde von Kreuzburg, Guſtav 
Freytags Geburtsort, dem zu befuchen der Vortragende fih um 
fo weniger hatte verjagen fünnen, al® ber zweite Bortrag bed 
Winters den großen VBorfämpjer ded Deutichtums den Bereinds 
mitgliedern näherführen jolte. Der zweite Punkt der Tages- 
ordnung, wie die Schule heranzuziehen jei, um eine einheitliche 
Benennung der Stodwerte und Stodwerfäteile durchzuführen, 
fand noch feine endgültige Erledigung, immerhin aber eine unter: 
richtende und Härende Betrachtung. — Der zweite Vortragsabend 
fand am 14. Nov. in dem prächtigen, tünftieriich ausgeltalteten 
Saale der fräbtiichen höheren Mädchenichule ſtatt. Dr. Saal: 
feld, ber vor 17 Jahren zujammen mit Bodenjtebt die hleſige 
——— ins Leben gerufen, zeigte an der Hand der ⸗Ahnen- 
das Berdienit Guſtav Freytags um dad Deutichtum. »Der 
Vortrag ware, wir beitätigen es gern, >für den Freund der 
Eulturgeichichtlichen Dichtung ein Genub; er war, mit feinem 
Gefühl für das große Mak von Deutichtum, welches in dem 
‚Ahnen‘ ſtedt, der Mufe Freytags geweiht und emtete den 
verdienten reihen Beifall.e Die werbende Kraft dürfte der Vor: 
tragende betätigt haben: ein Zuwachs des Vereins ift nicht aus— 
geblieben, und die »Hundert« ijt längft überjchritten. 

58 Der Zweigberein eröffnete ſeine regelmähtgen Sitzungen 
am 21. Oktober, Nach kurzer Begrüßung durch den erſten Vor— 
ſißenden, Realgymnaſialretior Prof. Schüße, gab Dr. Sahlender 
einen ausführlihen durch Mitteilung perjünlicher Eindrüde bes 
lebten Bericht über die 13. Hauptverjammlung, wobei er 
auch auf die dort angereqte Frage der Errichtung eines Reichös 
amts für deutiche Sprade näher einging. (Ter Erörterung 
diefes lepteren Gegenſtandes gedentt der Borftand bes Zweigvereins 
in Anbetracht feiner hoben Bedeutung im Laufe des Winters noch 
einen bejonderen Bereinsabend zu widmen.) Als zweiter Nebner 
des Abends fchilderte Dr. Alfred Neumann dle Anregungen, bie 
er al® Teilnehmer des Zweiten Hunfterziehbungstages in 
Weimar empfangen hatte, und wies auf die Berüilrungspuntte bin, 
in denen die Bejtrebungen der Weimarer Berſammlung mit denen 
des Sprachvereins zufammentreffen (vgl. Sp. 15f.). — An ber 
Novemberfigung ſprach Dr. Galle über Deutihe Schlagworte. 
Er ging zuerſt auf die verdienftlichen FForihungen R. M. Meyers, 
Gomberts und Arnolds ein, die fih bemüht haben, gemifie 
DViodeworte, die teild nur vorübergehend auftauchten, teils aber 
auc fi mit mehr oder weniger veränderter Bedeutung in dem 
Sprachſchate dauernd feftgeleßt haben und die Meher eben 
»Sclagworte« nennt, nad) ihrem geichichtlichen Leben genauer zu 
bejtimmen, und erläuterte jodann eine Reihe ſolcher Worte und 
Nusdrüde nad) ihrem Urfprunge und ihrem Bedeutungswandel. 

Zwickau. Die VBerfammlungen des Winterhalbjahres wurden 
im Öftober wieder aufgenommen; Der Borfigende, Prof. Dr. Mat: 
thias, ſchilderte die Eindrüde, die er auf der Hauptverfammliung 
in Breslau empfangen hatte, und Nealguymnafialoberlebrer 
Dr. Rau bielt einen ebenjo padenden als lehrreihen Bortrag 
über Deutihe Schulen im Muslande Am 18. Dezember 
verband fich der Zweigverein mit anderen im Belenntnis zum 
Deutfchtum einigen Wereinen zu einer jclichten Herder-Ge— 
bächtnisfeter, bei welcher nad) zündenden Eröfinungsworten von 
Superintendent D. Meyer durch Realgumnafiallehrer Dr. Küchler 
Dichtungen Herbers —— wurden, während der Vorſihende 
eine Würdigung feines Wirlens als Kritifer, Schulmann, Gottes— 
gelehrter und Vaterlandsfreund zu entwerſen ſuchte. — Auch 
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wurden im Verlaufe des Herbſtes verſchiedene Mittel verſucht, 
um für den Sprachverein zu werben. ud an den Rat 
der Stadt, die Zeitjchrift für die (10) Schulen feines Verwal⸗ 
tungsgebietes halten lafjen zu wollen, fand erfreulich bereitwilliges 
Gehör. Ebenjo gingen auf eine an die Mitglieder des hiefigen 
Aldeutihen Verbandes gerichtete Aufforderung — eitritt 
von etwa 20 v. H. der Angegangenen Anmeldungen ein, und einige 
Mitglieder wurden dem Vereine auch dadurch zugeführt, daß ber 
Vorfigende in ſechs Vorträgen, die er in dem Verein ⸗Frauen⸗ 
bildung — Frauenſtudium. über die Entwidlung der Sprade, bes 
fonder8 der Mutterjprache hielt, auch Weſen und Streben bes 
Spracdwereines lennzeichnete. 

Brieftaften. 

Herrn Rechnungsrat E,®... ., Berlin. Sie nehmen Anftob an 
Nr. 217 der Säge zur Schärfung des Sprachgefühls (03, Sp. 307), 
wo es von dem gel heißt, er töte die Schlange »durch eine 
Neihe von Biifen«e. Sie meinen, daf der Igel nicht die Ges 
wohnheit habe oder ſich die Zeit nehme, feine Bıfje hübſch in eine 
Reihe zu fepen. Der ältere, engere Woriſinn legt dieje Vorſtel- 
lung allerdings nahe. Aber Reihe bezeichnet nicht nur Berfonen 
und Dinge, die wohlgeorbnet, regelmäßig im einer Linie aufein- 
ander folgen, ſondern auch überhaupt eine größere Anzahl 
von Gegenftänden oder Geſchehniſſen, die miteinander in Ges 
danken verbunden werden. Wenn wir von einer »Reihe von Un- 
glüdsfällen, Diebftählen, Mordtaten, Verbrechen« reden, jo meinen 
wir damit eine größere Anzahl folder Ereignifje, die aber leines⸗ 
wegs »hübſch der Reihe nach vor fich zu gehen brauchen. Dies 
ſelbe Bedeutung hat das Wort in Wendungen wie: eine lange 
Reihe von Jahren, von Tagen; er erzählt eine Reihe Geſchichten; 
das Bud iſt mit einer Reihe von Abbildungen geihmüdt. So 
fagt Schiller: »An diefe allgemeinen Beihmwerden ſchloß fih nad 
und nad eine Reihe von befonderen Borfällen an, weldye 
die Beiorglichkeit der Brotejtanten bis zu dem höchſten Mißtrauen 
ipannten.«e Aus diefem Grunde hat der Prüſungsausſchuß — 
mit Ausnahme dreier Herren — biefe Wendung als nicht ver 
bejjerung&bedürftig angejehen. H. D. 

Herrn 9...., Münden Der in Bayern beliebte Aus— 
drud Megiftratur für die bei amtlichen Bereijungen aufgenoms 
menen furzen »Protofolle« über einzelne gemadjte Wahrnehmungen, 
zu erhebende Anftände, getroffene Anordnungen u. dergl. führt 
ebenfo wie bei Ihnen aud in Preußen noch ein fröhliches Dafein 
— permutlid) auch bei den Behörden anderer deutſcher Staaten. 
Bel manden preußiſchen Behörden werden dieſe »Regiitraturen« 
in neuerer Zeit einfach Niederichriften genannt (»Niederichrift 
der bei ber Bereifung des Amtsbezirts NN. gemachten Wahr: 
nehmungen ujw.«). Natürlid täte das Wort Verzeichnis, 
Nachweis oder dergl. diefelben Dienfte. Vielleicht gibt dieſe 
Auskunft Anlak zu weiteren Mitteilungen, ob fich für die alte 
»Regiſtratur · (in dem bezeichneten Sinne) anderwärts etwa ſchon 
ein anderer beutjcher Ausdrud eingebürgert hat. D. ©. 

Herrn E. %,..., Szent Abrabäim. »% glodenjpeiferner 
Herzdruder« wird fo viel fein wie ein Mlp, der das Herz wie 
eine ebene Laft bedrüdt. So heißt in Schwaben der Alp das 
Druderle; ähnlich ſpricht Thümmel von einem berzdruden« 
den Seufzer. Glodenipeijern oder -Ipeifen aber iſt ein nicht 
eben häufiges altes Eigenſchaftswort zu » &lodenipeije« (befannte 
Miihung von Kupfer und Zinn, die zum Glodengiehen dient, 
— Erz, Bronze), alſo = chen, bronzen. So fpricht Fiſchart im 
16. Jahrhundert von glodenjpeijenen Bildern; Schmeller in 
jeinem Bayerischen Wörterbuche führt das Wort in der form 
glodiveifen an. Wo der oben angeführte Ausdrud gebräud- 
lich iſt, können wir nicht jagen; die * beſonders das u im 
»Drudere, weiſt nach Oberde uiſchland. — »Önterere wird neben 
Suter und Hutler von Schmeller in der Bedeutung »Hut— 
macher· angeführt. Es ift aber nur mundartlich; Ichriftgemäß 
ift allein » Hutmader«. 

“ Herm v. 8...., Berlin. »Importen « iſt nicht als faliche 
Mehrzahlform von »Import« anzuſehen, ſondern eine jelbitändige 
Entlebnung aus dem engliicden imports, eine bloße Mehrzahl 
wie »Chemifalien, Spirituofen«e u.a. Das Wort ift viel Älter 
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als etwa zehn Jahre. Schon das engliſche Wörterbud) von Lucas 
(1854) tennt eö, und man könnte es gewiß leicht noch weiter 
urlidverfolgen. Es ift aud dem Spürfinn ber Spradjreiniger 
—— nicht entgangen; im unſerem Verdeutſchungsbuche » Der 
Handel · ift es jchon ee anderthalb Jahrzehnten verdeuticht, und 
zwar mit »Einfuhrwarene. Denn dieſe allgemeinere Be 
tommt bem Worte urfprünglich zu; die befondere Anwendung au 
Zigarren ift offenbar jünger, und in diefem Sinne mag e8 viel- 
leicht feit etwa zehn Jahren beionders üblich fein. Indes wollen 
wir mit alledem das Wort nicht verteidigen, ſondern wir halten 
es mit Ihnen für durchaus unnötig. an fönnte dafür recht 
gut »Einfuhrzigarres, » Havannazigarre«, »Eingeführte« oder dal. 
fagen. Noch weniger ijt u. €. die zumeilen vorfommende Form 
»Importe« (3. B. »Chinas{mporte«) zu billigen. Sie verdantt 
ihren Urfprung wohl dem Bejtreben, eine richtige Mehrheitsform 
von »Import · zu bilden. Darauf darf man ſich aber nicht bes 
rufen; denn »Jmport« in der Einzahl hat gar nicht die Bebeu: 
tung »Ginfuhrware«, ſondern »Einjuhr, Einfuhrhandel«. 

rem 9. W...., Münden. Das Wort »Veranda« ift 
wohl nicht viel vor der Mitte des 10. Kahrbunberts zunächſt aus 
dem Engliichen in unjere Sprache —— Nach Sanders 
fommt es z. B. ſchon In Gußzlows Rittern vom Geiſte (1850 — 1852) 
vor. Begriff und Namen haben die Engländer aus Oſtindien 
mitgebradit.. Darüber kann wohl fein Zweifel beſtehen, wenn 
auch über die Deutung aus dem indiichen Wortfchage verschiedene 
Anſichten aufgeftellt find (f. Weigands Wörterbuch). Die Grund⸗ 
bedeutung ift: offene Sommerlaube ald Vorbau eines Haufes. 
Das Hindert aber nicht, dak man in unjerem Klima aud) ges 
ſchloſſene Beranden baut. Übrigens ift in Baufachlreifen für 
Veranda ſchon jeit Jahren der Ausdruck Hauslaube weit ver: 
breitet, ein Wort, das Weſen und Beftimmung dieſes Bauteiles 
ſehr trefiend bezeichnet. 

* 

Herrn ©. R.. . . Brandenburga.d.H. »Pedage« oder 
»Leckafie« tft eins der häßlichſten Wörter in unſerer Sprache, 
obwohl es leider in feiner Bildungsweife nicht allein daftent, 
fondern an »Zafelage, Kledage« u. a. würdige Wenojien hat und 
ſich aud im Engliſchen (leakage) wiederfindet. Das Wort murde 
aber biöher nur in einer beftimmten Bedeutung gebraudt. Schifiss 
reedber und Kaufleute, befonder8 Meinhändler, und leider audı 
da8 Deutsche Handelsgejepbuch ($ 456) verftehen darunter den 
Berluft an Flüffigkeiten, der durd Ausrinnen (⸗Auslecken⸗ aus 
dem Faſſe entitcht. Danach wird e8 in unjerem Verdeutichungss 
6 bei« mit ‚ Sedverluft, Minmverluft, Wb- | nach i 1 a ner | Uhr ift e8?«, fondern auf: sınle biel At Die Ufr?« ober: »maß gange verdeutfcht. Sie mahen nun freundlihit darauf aufmert- 
fam, daß die Kölniſche Volkszeitung feit einiger Belt auch das 
Ledmwerden eines Schiffes mit »Ledage« bezeichnet, umd fehen 
icon die Zeit voraus, wo man aus Wohlgefallen an dem jchönen 
Worte auch in der Küche von der Leckage des Geſchirres reden 
wird. Nun, wir glauben eher, dat die Kölniſche Zeitung mit 
dem Mißbrauche des Wortes aufhören wird, wenn fie ſich davon 
überzeugt, daß »Ledage« in diefem Sinne ganz unfeemännifch ift. 

Herrn D...., Brandon, »Schranf« und »Spiegel« find 
in der Schriftiprahe durchaus männlihen Geſchlechts. »Das 
Scranf« und »das Spiegele werden nur landidaftlic in nieder- 
deutichen Gegenden gejagt, »das Schranke 5.8. in Meclenburg, 
Braunſchweig, »das Spiegele im Göttingifhen. Bei »Eofa« 
ſchwantt das Geſchlecht. Früher, bei den Klaſſikern, biek es 
durchweg »der Sofa«, fo bei Wieland, Wok, Goethe, Schiller; 
fpäter ftellte jich auch jächliches Geſchlecht ein (Belege bei Laube 
und Gutzlow, der beides hat); heute ijt offenbar »das Sofa« 
vorherrihend. Schon Weigands Deutiches Wörterbuch (3. Aufl. 
1976) räumt dem fächlichen Geſchlechte die erſte Stelle ein (2das, 
auch der Sofa«); Heyne (1895) fagt: »jetzt gewöhnlich Neutr.e; 
und Heinges Sprachhort (1900) führt das männliche Geſchlecht 
ar nicht mehr an. — »Muffe iſt in der Schriftipradhe, wie in 
ittels und Oberdeutichland, männlich. Aber die Nebenform »bie 

Muffee ift in Norddeutichland weit verbreitet und um jo weniger 
für falich zu erflären, als fie die uriprüngliche und im 17. Jahr⸗ 
hundert, wo das Wort auffommt, alleinige ift. Vgl. auch Kahr: 
gang 1901, Ep. 56. 

Herrn 9,D...., N. Die Umftandsform »präzife« (mit e) 
geht vermutlich auf das lateinische Adverbium praseise zurüd, wie 
Heyie in feinem fyremdwörterbuche annmmt. Sicher ift es fo 
bei »infiufivee ertlufive, vefpeftive« und auch bei »ftrifte« (oder 
striete) neben »ftrifte. Es ift aber auch möglich, daß hier die 

1) 
\ viel ift es am der Uhr?« oder: »was zeigt bie lIhr?« 

| 

alte deutſche Adverbialendung =e, die ſich mundartlich im weiten 
Umfange erhalten hat (3. B. »fefte, balde«) auf das frembiprach- 
liche Wort übertragen iſt, wie 3. B. fiher in dem thüringiichen 
»aftive, agerade — akfurat)e. Endlid aber können jehr wohl 
auch beide Einflüſſe wirlſam geweſen jein. 

A. W.... Berlin. Dad Wort »Lente« ift die allein 
noch erhaltene Mehrzahl des altdeutichen liut — Bolt, und zwar 
uriprünglic in der Bedeutung »Bollögenofien«, jo z. B. noch in 
der Formel »Land und Leute. Daraus hat fi dann einerjeits 
durch Berengerung des Begriffes bie Bedeutung »lintertanen, 
Kriegevolf, Dienerihaft« (gegenüber dem Herren) entwidelt; fo 
noc heute von dem Gefinde, auch dem meiblichen, beionders auf 
dem Lande, aber nicht nur in der Provinz Preußen. Anderſeits 
hat »Leute« durch Begriffserweiterung die Bedeutung »Perionen, 
Menichen« überhaupt erbalten, bie heute bie gewöhnliche fit. Da 
bei dem Worte »ente« zunächſt am das männliche Geſchlecht ges 
dadıt wird, fo dient ed auch geradezu ald Mehrheitsform zu 
»Mann«, allerdings mit einem Bebeutungsunterichiebe, fo dab 
»Männere im vereinzelnden, »Leutee im zujammen- 
fajienden Sinne gebraucht wird. Auch in Zuſammenſehungen 
ift dieſer Unterſchied fühlbar, wenn auch begreiflicherweije nicht 
immer beachtet, 3. B. ⸗»Landwehrmänner · und »Landmehrleute«. 
In vielen Zuſammenſehungen aber hat ſich der Sprachgebrauch nach 
der einen Seite hin emtichieden, jo jet immer »SHauptleute, 
Spielleute, Bergleute« u. a., die einen bejtimmten Stand bes 
zeichnen, dagegen »Wahlmänner, Biedermänner, Ehrenmänner« 
u. a, aud »Ehemänner« * Eheleute — Mann und 
Frau). — Die fragen » was ift die Uhr?« und »wie viel iſt die 
Uhr?« find ipradlih richtig, Sie erflären fid aus der alten 
Bedeutung von »Uhr«. Denn diefes dem lateinischen hora ent- 
lehnte Wort bezeichnete uriprünglich die Gebetsſtunde (dafür jept 
die dem Lateinischen mehr angepakte Form »Hore« oder ganz 
lateiniſch »Hora«), dann den Glockenſchlag dazu, Daran erinnern 
noch jeßt die feiten Verbindungen: »es it, jchlägt act Uhr«, 
»um adıt Uhre (früher mit Beugungsendung »umb acht Uhren«) 
ujw.; ähnlich ift das volfstümlide »um Glode aht«e. Go erklärt 
ſich ungezwungen aud) die frage: »mwie viel Ubr ift e8?« (im 
diejer Bortftelung)) Meiter wurde dann das Wort » Libre auch 
von dem Werfe gebraudyt, das den lodenichlag hervorbradhte, 
und von jedem Zeitmejjer, alfo von dem horologium (fra 
orloge), wofür man in früherer Zeit auch horglock, uregl 
fagte. Dieje heute Herrichende Bebeutung hat nun auch die Frage 
nach der Zeit beeinflußt, jo dak man nicht nur jagt: »wie viel 

iſt die Uhr?«, und noch deutlicyer an dad Wert —— * 
e dieſe 

Wendungen können nicht für falſch erllärt werden. Sonſt ſtehen 
aber für dieſe wichtige Frage noch zahlreiche andere —— 
zur Verfügung, wie?⸗welche Zeit iſt es? welche Zeit haben wir? 
was ijt e8 an der Zeit? was ijt die Zeit? wie fpät ift e8? mas 
bat es geſchlagen? was hat die Glocke geſchlagen? was iſt bie 
Glode?« ujm. Diefe Ausdrüde tragen zwar zum Zeil land- 
ichaftliches Gepräge; ihr Anwendungsbereih ift die alltägliche 
Umgangsiprache, die unter dem Einfluß der Ortsmundart jteht. 

Herrn J. B. . . . Graz Man jchreibt heute in der Einzabl 
gewöhnlich »Heren«, beionderd vor Namen, in der Mehrzahl 
> «. In der Verbindung »Herm Franz Bergers Neflen« 
bezieht fi »Herme« offenbar auf den im Wesfalle fiehenden 
Namen, fo daß allerdings der Neffe felbit der Auszeichnung durd) 
»Herre entbebrt. Aber er mag jih das »Herre feines Herm 
Oheims mit anziehen. Denn »dem Herm Neffen bes Herm 
Franz Vergere oder gar »Herrn Franz Bergers Herrn Neffen« 
wird doc wohl niemand jagen wollen. Und fo aud: »Herm 
Franz Vergerd Witwe (Nichte)«, aber beileibe nicht » rau Franz 
Berger Witwe« oder »Fräulein Franz Bergers Nichte«. 

Herrn A.B...., Bien. Es fann nur heißen: »An bie 
t. f. Stantsbahn- Direktion als betriebführende Verwaltung der 
Reichenberg « Gablonz ⸗ Tannwalder Eijenbahn«, Denn der Beifag 
mit oder ohne »ald«) muß in demielben falle ſtehen, wie fein 
eziehungswort, aljo hier im vierten. Der dritte all wäre nur 

berechtigt, wenn die Aufichrift fo begönne: »Derf. E. Staatöbahn« 
Direltione. Darauf würde dann ſprachgemäß folgen: »als ber 
betriebführenden Verwaltung« oder »als betriebführen- 
der ®.«, aber nicht »als betriebführenden V.«“. Denn das artifel« 
loſe Eigenihaftswort muß in der itarten Form erjcheinen. Die 
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Faffung »an die ff, St.-D. als betriebführenden B.«, ebenfo: 
san Frau N. N. als erbberechtigten VBefiperin des Nittergutes X.« 
enthält aljo zwei fehler, einen faljchen Beugungsfall und biefen 
in faljcher form. 

Herrn PB. R...., Hamburg. Man kann fagen ⸗Fabers · 
und ⸗Faberſche Ba Ku —æe— Ki falich 
zu nennen, weil =ijch die eigentliche Form diejer Bildungäfilbe 
ift. Aber die heutige —— Sprache pflegt bei Familiennamen 
—* — unterdrüden; ⸗Faberiſche · wird als pedantiſch, zopfig 

unden. 

Herrn Br,..., Rüthbeni.®. Man muß fehreiben: »der 
preubifch-dentidhe Bollvereine (mit Heinen Anfangsbuchſtaben), 
da bier fein amtlicher Titel vorliegt; dagegen: »Der Deutſche 
Zolle und Handelsverein · — Gelbitverftändlid; hat die Rechts 
ichreibung feinen Einfluß auf die Ausjprache, am allerwenigjten 
bie Art der Silbentrennung. Ob man »Städste« oder »Stä:die« 
Ichreibt, ift für das gejprochene Wort ganz gleichgültig; wir 
ſprechen ja überhaupt fein dt, fondern nur ein t. Ja in manchen 
Hällen ftehen Schreibung und Ausſprache in ſchroſfem Gegenfape 
zu einander; jo wird »her=ein, hin⸗ aus, dar-um. uf. gefchrieben, 
aber meift »hesrein, bisnaus, da-rume — — Sie 
fragen, ob man das eingeichobene »bitte« in veiſtriche einſchließen 
foll. Nach der ftrengen Regel müfjen die Zeichen gejept werden. 
Da aber »bitte« jeine zeitwörtlice Natur fajt ganz abgejtreijt 
hat und zu einem Umitandeworte geworben iſt, fid) in den 
Sap ohne jedes Mbjepen einfügt (— gefäligit; ähnlich engl. 
please, fat. quacso), jo empfiehlt es fidh, e8 demgemäß zu be— 
handeln und zu jchreiben: »teilen Sie mir bitte mit. Wo ſich 
eine Eriparung von Sapzeichen fo wohl begründen läht, joll man 
fie vornehmen. 

Herrn DO. v. D...., Innsbrud. Der Ausdrud »mins 
dermwertige er Machtziffer« dedt das franzö— 
fiihe quantit& negligeable inhaltli gewiß; nur will er und 
etwas jchwerrällig erfcheinen. Indeſſen verzeichnen wir ihn gem 
und flellen ihn zu den Jahrg. 1898, Sp. 30 angeführten Ver— 
deutfchungen. — Wenn in Tirol beim Kartenſplele ftatt »paflen« 
jehr häufig »weiter« gejagt wird, jo it das gewiß ein brauche 
barer Erſatz, aber body nur für die eine Form »ich paſſe«. 
Übrigens halten wir mit dem zum (Sp. 326, 1 d. vor. J.) 
»pafjene in jeder Bebeutung für ein gutes Lehnwort, bad man 
nicht befämpfen foll und nicht verdrängen kann. 

Herrn F. €. Sh...., Frankfurt a. M. Sie wundern fid) 
mit Recht darüber, daß der ruffiiche weiche (tümende) ſche Laut 
(— hranzöfiih j) in Ortsnamen wie »Schitomir, Niſchnij- Now- 
orod« vielfah mit dem englischen sh wiedergegeben wird, jo im 
eihäfursbuche, in Meyers Handleriton ufw. Es iſt ſchlechter⸗ 

dings fein triftiger Grund zu finden, ber für diefe uns ganz fremde 
Budjitabenverbindung ſpräche. Denn das vielleicht erjtrebte 
Biel, eine möglichjt genaue Ausſprache, wird doch nicht erreicht, 
weil sh ebenio ausgeſprochen wird wie unfer ſch. Aber freilich 
ein bißchen frembländifcher, folglich ſchöner fieht jo ein ih aus; 
ed gehört auch mit zur heutigen Engländerei. Glücklicherweiſe 
ift aber jene »brittenzende« Schreibweile nicht allgemein; Andree 
und Kirchhoff 3. B. ſchreiben ſch, Brodhaus wenigſtens »Scito- 
mir« (freilich) daneben »Nifhnij«). Zu einer Zeit, wo die amt: 
liche Rechtſchreibung in engliſchen Lehnwörtern wie »Schal«e und 
»Scirting«e das jh über Bord wirft, follte man es nicht in 
ruſſiſche Ortönamen einfhmuggeln. Engliice Namen wie ⸗Shale⸗ 
ſpeare und »Walhington« bleiben natürlich unangetaftet; denn 
bier hat das ſh Berechtigung. 8. ©. 

Herm $.€...., Stettin. »En eouleur de Tauber, eine 
»neue fehr beliebte Farbenſtellung — wer wie Herr Guſtav 
Teldberg fo etwas »Aparted« und » Erjiflaffiged« ausjtellen fann, 
der bat ſicherlich auch ein Recht, feine Garderoben nicht etwa 
für alle Leute und aller Leute finder, fondern nur für »Sinaben 
und Mädchen befjern Genred« zu bejtimmen. 

Herm v. 3...., Innsbrud. Im Hötel Metropole zu 
Bien — ic; bitte um Verzeihung! — Vienne hat le 5 decembre 
1903 »zu Ehren der Delegierten« irgendwelcher Art ein dejeuner 
ftattgefunden, bei dem, mie es fcheint, nur echt franzöfiiche Speifen 
und Getränfe aufgetragen worden find, 5. ®. Poularde de la 
Styrie und Faisans de Bohöme, Biöre de Pilsen und Vin 
autrichienne (!) blanc, Unter diefem vornehmen Menu fteht ber 

Name des Wirted: Alfons Herold, ganz ftilwidrig deutſch und 
daher fichtlich verſchümt. 

Herren v.M.... md &...., Meg. Es iſt eigentlich eine 
Verhöhnung des Deutichen Reiches, wenn ein Geichäft in Mep 
ganz franzöſiſche Singeigen in die Häufer fogar von Offizieren 
und Beamten jendet: Madame, Nous avons l'honneur de vous 
faire part de notre retour de Paris, Aber ſchlimmer ericheint 
es noch von der anderen Seite angeſehen. Wie Ihre frau Ges 
mahlinnen, jo haben ja wohl aud noch andere an diejer dreijten 
Trrangöfelei Anſtoß genommen, doch dürfte Maison Feuerstein 
& Zutterling nicht zu denen gehören, bie ſich überhaupt über die 
nupbaren Schwächen ihrer Mitmenichen und Kunden irren. Dem— 
nad) müfjen auch heute Frauen deuticher Beamten und Difiziere 
im Reichslande genug vorhanden fein, denen das Verſtändnis 
für ihre befondere Stellung dort und ihre Ehrenpflicht gegen bie 
Mutterſprache abgeht. 

Herrn E. T. . . Zweibrüden. Bon den Berdbeutihungen 
für » Bafis, Koeffizient · und »Erponent«, die drei belannten Fach⸗ 
wörter in der Mathematik, find »Grundzahle und »Borzahl« 
ſchon in dem Verdeutſchungsbuche »Die Schule« verzeichnet. Der 
für den Schüler befonderö dunkle »Erponent« ift dort mit Grad— 
zahl wiedergegeben. Sie verwenden dafür Soayahl, das wir 
biermit dem Urteile der Facıgenofien übergeben. Die drei Erjahs 
wörter haben Sie feit Jahren im Unterricht bewährt gefunden. 

Herrn Y.G,..., Biehen. Einen Erfaß für dem fo viel 
angefochtenen Titel »Gerihtäfchreiber« wiſſen wir nicht. Vielleicht 
aber fann uns ein fundiger Leſer aushelfen. 

Herm M. St... ., Neuruppin. Sremmer oder Fremmener? 
Es heißt, wie Sie angeben, Bittftot-Kremmener Bahn, und 
wie die Eifenbahnverwaltung zu diefer Form gelommen it, er— 
jehen Sie aus Ep. 8 ff. Bei der Wichtigkeit des Verlehrsmittels 
wird diefe amtliche Bezeichnung auch Schule machen; wahricheins 
lich jtammt daher ſchon die Schreibung Eremmener (jo) See auf 
der befannten Mittelbachſchen Radfahrlarte der Provinz Branden: 
burg. Aber die brandenburgiiche Geſchichte kennt nur den Kremmer 
Damm, wo ein Hohenlohe im Kampfe für den erſten Hohenzollern 
in der Mark jein Leben lieh. Des Ereignifjes ift öfter gedacht 
worden, als der alte Fürſt Hohenlohe unſers Kalſers Kanzler 
war, und nie anders ald »am Kremmer Damme. Sönnten Sie 
nicht ermitteln, wie man im Städtchen Kremmen jelbit jagt, amt- 
lich und im gewöhnlichen Deutſch? 

Herrn &,..., Altona. In der Bezeichnung Selbfttätiger 
Frabrlarten- Automat möchten Sie im Gegenfag zu den Aus— 
fübrungen auf Ep. 226 vor. Jahrgangs boch eine Spur von Sinn 
entdeden. Die älteren Selbjtverfäufer nämlich waren jo gebaut, 
daß man nadı Einwurf des Geldfiüds an einem Ninge ziehen 
mußte, um die Fahrlarte zu erhalten, bei der neuen Bauart 
fällt die Fahrlarte nadı Einwurf des Geldſtücks von jelbit heraus. 
Daß dies der Grund des Zuſatzes »jelbjttätige ift, leuchtet ein. 
Aber natürlich bleibt, wie Sie ebenfalls fejtitellen, der Widers 
ſpruch in der Bezeichnung beftehen, der ſich nur durd) Unkenntnis 
erklärt; denn »felbittätige Automaten« find den jüngft in Bonn 
angezeigten » Brüfents Geſchenlen· ebenbürtig. 

Berichtigung. In der Zeitungsichau der Dezembernummer 
(Sp. 374) it ein — der Weſifaliſchen Zeitung: »Ausländerei 
im täglichen Leben · hnt, der Name des Berfafierd aber leider 
unridtig angegeben worden. Der wirkliche Titel der Heinen 
Schrift, auf die unfere Leſer aufmertjam gemacht werben müſſen, 
lautet: ®laudereien eines Altmodiſchen. Bon Lic. 
€. Bröje. Leipzig, 9. G. Wallmann, 1903. 2,20 .4., geb. 3.4. 

Geihäftliher Teil. 

Die unmittelbaren Mitglieder des Alle. Deutichen 
Spradhvereins 

im Ins und Auslande werden gebeten, deu Beitrag für das 
laufende Jahr freundlichit recht bald an den Schameifter, Herrn 
Verlagsbuchhündler F. Berggold, Berlin W30, Mopitraße 78, 
einzuzahlen. Für die im deutjchen Reichspoftgebiete wohnenden 
Mitglieder ift der Januarnummer der Vereinszeitſchrift eine Poſt⸗ 
anmeifung mit entiprechendem Vordruck zur Benupung beigefügt. 
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Bon vielen Seiten ift der Vereinsleitung wiederholt der Vor- 
ſchlag gemacht worden, den Jahresbeitrag im Laufe des erſten 

BVierteljahres durch Poftnachnahme einzuziehen. Das fei einfach, 

überhebe die Mitglieder aller Mühewaltung und verurfadje nur 
unerheblich höhere Kojten, als die Einzahlung durch Poftanweifung. 

Ich trage aber Bedenken, biejes Einziehungsverfahren ohne weis 

tered anzuorbnen, weil nicht zu überjehen ift, ob alle Mit- 

glieder damit einverftanden find. Dazu kommt, dak unfer Herr 

Schapmeifter gleich zu Beginn des Jahres in ben Befik 
größerer Gelbmittel gelangen muß. 

Dagegen darf id; das Einverftändnis der geehrten Mitglieder 

zu folgendem Vorſchlage vorausfegen: von denjenigen, die ihren 
Jahresbeitrag im Laufe des erjten Bierteljahres nicht eingezahlt 
haben, nimmt der Schapmeifler an, daß fie ihn durch Bojt- 

nahnahme erhoben zu ſehen wünfden. Die Einziehung 

auf biefem Wege joll dann im Laufe des Monat? April geichehen. 

D. Sarrazin, 
Vorſihender des Allg. Deutfhen Sprachvereins. 

Den Geſamtvorſtaud des U. Deutſchen Sprahvereind 

bilden nach der auf der Hauptverſammlung in Breslau am 

2. Zunt 1903 erfolgten Ergänzungswahl vom 1. gersar 1904 an 
folgende Herren: 

1. Otto Sarrazin, Geheimer Oberbaurat und vortragenber 
Rat im Kal. preuß. Minifterium ber öffentlichen Arbeiten, 

Berlins Friedenau, Kalferallee 117, Vorſihender. 
Dr. Hermann Dunger, Profeſſor und Konreltor, Dres: 

den-A., Schnorrſtraße 3, ftellvertretender Vorſihender. 

3. Dr. Paul Pietſch, Univerjitätäprofefior, Berlin W30, 
Mopitrahe 12, Schriftführer. 

4. Dr. Ostar Streider, Oberlehrer, Berlin NW 52, Baul- 

ftraße 10, ftellvertretender Schriftführer. 

5. Ferdinand Berggold, Verlagsbuchhändler, Berlin W30 
Mopftraße 78, Schapmeijter. 

6. Dr.sing. Wilhelm Launhardt, Geh. Negierungdrat und 
Profefjor an der Techn. Hochſchule, Mitglied des Herren- 

haufes, Hannover, Am Welfengarten 1, Beifiger des Stän- 
digen Ausſchuſſes. 

7. Dr. Günther Saalfeld, Gymnafialoberlehrer a. D., Berlin - 

2. 

Friedenau, Sponholzftraße 11, Beifiger des Ständigen Aus» | 

ſchuſſes. 

8. Dr. Paul Albrecht, Mwmiſterialrat, Straßburg i. E. 

9. Dr. Otto Behaghel, Geh. Hofrat, Univ.-Proſeſſor, Gießen. 
10. Dr. Ostar Brenner, Unlverſitäteprofeſſor, Würzburg. 

11, Auguſt Brunner, Brofefjor, Münden. 

12. Karl Bruns, Landgeriditsrat, Torgau. 
13. Freiherr Burghard v. ErammsBurgdorf, Herzogl. braun— 

ſchw. Wirkt. Geheimer Rat und Gefandter, Erzellenz, Berlin. 

- Friedrich Wilhelm Eigen, Kaufmann, Hamburg. 
. Karl Erbe, Gymnaſialreltor, Ludwigsburg. 
- Julius Erler, Oberlandesgerichtärat, Marienwerbder. 

BL und Aufendungen für die Vereinsleitung 
md zit richten an den Borfigenden 

Gcheimen Oberbaurat Otto Sarrazin, Berlins Friedenau, 
Raiferallee 117. 

Briefe und Bufendungen für * 
BE Hiienfchaftlichen 
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itlärift am den zus: Oberlehrer Dr. Oslar Streicher in Berlin NWS2, 
Veibelte an Brofehor Dr. Paul Pierich in Berlin WO, Mopfera 

. Dr. Albert Sombert, PBrofefior, Breslau. 

. Dr. Albert Harniſch, Realſchuldirektor, Kaſſel. 

. Dr. Paul Hofmann von Wellenhof, Profefjor, Reichd- 
ratsö- Abgeordneter, Graz 

. Ehriftian Kraft Fürft zu Hobenlohe-Öhringen, 
Herzog von Ujeft, Durchlaucht, Slawenpip. 

. Dr. Ludwig Keller, Geh. Ardivrat und Geh. Staats: 
archivar, Charlottenburg. 

. Dr. Ferdinand Khull, Profeffor, Sraz. 

. Dr. Friedrich Kluge, Hofrat, Univerfitätäprofefjor, Frei- 

burg i. Br. 
. Dr. Reinhold Köpke, Geh. Ober: Kegierungdrat, vor- 

tragender Rat im Kal. preuß. Kultusminifterium, Berlin. 
. Dr. Edward Lohmeyer, Direftor der Ständifchen Landes- 

bibliothek Kaſſel. 

. Karl Magnus, Bankherr, Braunſchweig. 

. Dr. Theodor Matthias, Profefjor, Zwidau. 

. DOttov. Mübhlenfels, Eifenbahndireftiond- Präfident a. D., 

Berlin. 
. Rudolf Scheerbartd, Oberlandesgerihtsrat, Köln. 

. Dr. Karl Scheffler, Oberlehrer, Braunſchweig. 

Auguſtin Trapet, Ehrenbreitjtein. 
. Karl Freiherr v. Bietinghoff, Generalmajor z. D., 

Gharlottenburg. 

. Dr. Joſef Edward Wadernell, Univerfitätäprofefjor, 

Mitglied des Tiroler Landbesichulrats, Junsbruck 

. Dr. Bilhelm Waldeyer, Geh. Mebizinalrat, Univerjitätss 
profefjor, Mitglied und beftändiger Sekretär der Königlich 

preuf. Atademie der Wifjenihaften, Berlin. 
35. Friedrih Wappenhans, Oberlehrer, Plön. 

36. Dr. Bilpelm Bilmanne, Geh. Regterungdrat, Univer- 

fitätöprofefior, Bonn. 

Die unter 1. bis 7 

den Etündigen Ausihuß. 

[7 = 

. genannten Vorftandsmitglieber bilden 

Im vierten Vierteljahr 1903 gingen ein 

a) als Geident: 

10 .#. von Hm. Rechnungsrat E. Rade in Steinheim (Weitf.) ; 

b) an erhöhten Jahresbeiträgen von 5.4. und mehr: 
20 4. von ber Handelskammer in Lübed (für 2 Abzüge); 
je 10.4. vom Deutfhen DOftmarlenverein und von 

Herrn Referendar Dr. Shmit-Prangte in Berlin; 

| 8,70 M. von Herin Kaufmann Auguſt Voß in Stodholm: 
| je 5.4. vom Bürgermeijters Amt in GStralfund, vom 
' Deutihnationalen Handlungsgehilfen-VBerband in Ham— 
\ burg und von dem Herren: Poſtinſpeltor Uppelbaum in Berlin, 
| Dr. Rud. Derenbad in St. Peteräburg, Brofefior Juftus 
‘ Erhardt in Boſton (Mafj.), Direktor K. Goedecke in Stadt: 
| hagen, Hauptmann a. D. Kannenberg in Freiburg (Br.), 
‚ Kaiferl. Dolmetſcher Heinrih Moog in Tſingtau (Kiautſchou), 
' stud. chem. Martin W. Neufeld in Berlin, Baul Preuß in 

Ebeleben und Oberlehrer Ernit F. Spehr in Libau (Surland). 
5 Berggold, Schatzmeiſter. 

of ne und fontige Aral —— —XÆX — = 
| die Gefbähteitele 5. ©. des Bapmeihers 

Verlagsbuchhändler Berbinanb Bernnet in Berlin W3, 
opjerı 

ee 10, 

4 Werbeamt an Oberiehuer a. 2. Dr. Günther Saalfeld, Berlins Frlebenau. Sponhotsftrahe 11. 
nn na —— — — 

Für die Eehrtftleitung verantwortlich: Dr, Odlar Streicher, Berlin NW ”, Yaulftrape 10, — Berlag bes Allgem. Deutigen Eprarwereins (fi. Berggold) Berlin. 
Drud der Yuchdriderel de Batfenbaufes in Halle a. d. ©. 

u 
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Allgemeinen Deufichen Gprachvereinb 
Begründet von Serman Riegel 

Im Auftrage des Borftandes herausgegeben von Dr. Oskar Streider 

Diele Zeitſchrift erſchelnt jährlih amdttmal, zu Anfang jedes Monats 
und wird den Mitgliedern des Allgemeinen Deutiben Sprachvereins unentgeltlich 

geliefert (Sayung 24). 

Anhalt: Milieu. Bon Oberlehrer Karl Gomolindty. — Zur Weiterentwidiung der deutſchen Sprade. Bon Profeſſor Albert 
Heine. — Seine Mitteilungen. — Zur Schärfung des Sprachgefühls. — Bücherſchau. — Zeitungsſchau. — Aus den Zweigvereinen. 
— Brieftaften. — Geſchäftliches. 

Die Zeltſchrift klaun auch durch den Buchhandel ober bie Bolt 
für 8.4. jährlich bezogen werben. 

En Und fo könnte man ebenfogut jagen: Alles hat fein Leben, ober 

Milien. | wer ftärfere Hilfen haben muß: Miles hat feine Lebensentwid: 
Milleu! Es ift auch einer von den ſchimmernden Vögeln, | lung. Dod wie gejagt, der erſte Sat befagt dasſelbe, es fommt 

die von draußen tn die dbeutiche Nachbarſchaft herüübergeholt werben | nur darauf an, daß man dem Worte Leben zu feiner gewöhnlichen 

und im beutichen Lande den eingefefjenen waderen, beftigen feld | Bebeutung noch etwas zulegt, eine beſondere Farbe oder Färbung 

Bald: und Wiefenvögeln den Plaß ftreitig machen follen. Zola | gibt. Damit tut man dann nichts Neues, fondern jedes etwas 
und Zaine haben dad Wort mafjenhaft wie Scheibemünge in Um | ausführlichere deutſche Wörterbuch lehrt unter »Leben«, in welch 

lauf gejegt, und überall begegnet man ihm nun im deuticden | mannigfaltigen Bedeutungsfpielarten außer feinem Grundfinne 

Schrijtweſen. Die Spapen pfeifen e8 von den Dächern, und der | das Wort von allen Meijtern der deutſchen Sprade gebraucht 

fpäbende Wig ſchärft bereits an ihm feine Pfeile: »Ganz einfache | ift und wird. In dem Sinne »Entwidiung« ebenfalld. Man 
nennen e3 bie ⸗Flieg. Blätter« (Nr. 2944), »ein moderner Dichter | braucht daher, wenn man an diefen denkt, nicht zu der Zufammens 

zu werden. Man jchreibt ein bißchen vom Milieu, ein bißchen jegung Lebensentwidiung, erſt vecht nicht zu einem Fremdworte 

vom Niveau, und zulept wird man intim«, Und dabei ift die | zu greifen. Damit fol nicht gefagt fein, dab es verboten wäre 
Dffenbarung, die das Wort bringen foll, nicht neu, Der Sinn, | oder unter Umftänden ſich nicht empföhle, einen fchneller ver— 

den man mit »Imgebung« verbindet, wohnt aud) dem franzöfiichen | ftändlichen Erſaß des mappen Urwortes zu bringen. Das geht 

Borte jhon lange vor Hola bei, und das ifl auch gar nicht | eben auch auf deutſch. Hier aber liegt eine Haupturſache bes 

anders möglih. Neu iſt nur, dab das Fremdwort num nocd | unnötigen Gebrauches der Fremdwörter, nämlich das Fehlen oder 

allerlei anderes au&brüden joll, das es gar nicht bezeichnen fann. | Schwinden de3 Spracdgefühles, des Feingefühles für die zahl: 

Wenn man dad Wort felber fragte: » Gefällt dir diefes Leben in | reichen Bedeutungsmöglichteiten, Sinnfärbungen, die einem ein- 
der fremde, unter deinen fremden Brüdern ?« jo würbe es viel: | fachen deutfchen Worte innewohnen und anhaften — subaudire, 

leicht antworten: Beileibe nicht! Aber was fann ich dafür, ein | mitverftehen, nennt's ber Qateiner — und bie in der maßgebenben 

bilflojes Beihen, dem unter allen Breiten jede faujende Feder | deutjchen Literatur ihre Beftätigung finden. Da haſchen wir nadı 

dad Dafein verleihen Tann? Ich buhle um niemandes Gunft. | fremder Ware, um einem Mangel abzuhelfen, Lüden zu ftopfen, 

Wenn man mir wenigſtens noch einen rechten Plaß anmiefe! | die nicht da find, und, was dad Merkwürbigfte iſt, während wir 

Ich bin nicht das, wozu mande mic ftempeln, nicht fo ein | für die Stimmungen und Nebenflänge, die beim Anſchlagen eines 
Lüdenbüßer und Nothelfer, Füllſel und Edhwerenöter, nicht jo | deutichen Wortes mitjhwingen fünnen, unempfänglich ſind — 

ein Chamäleon und Proteus. Ich bin auch nicht ein Gebilde | finns oder begriffstaub oder bebeutungsblind Fünnte man jagen 

wie jene Wolfe, an der Polonius unter Hamlets Leitung fo felt: | — leben wir uns in fremde Wörter fo ein, daß wir bei ihnen, 

ſame Beobahtungen anftellt. Laßt mic in meiner Heimat und | wenn wir fie lefen, hören, fchreiben, allerlei mitzubören, mitzu« 

gebraudyt eure eigenen Wörter! Ich bin ein ehrlihes Wort und | fchreiben, mitzulefen wähnen. Wir jollten nad) dem Worte Goethes 

till meine Ruhe haben .— Bir möchten ihm dazu durd) eine etwas | verfahren: Im Auslegen feid friſch und munter, Legt ihr's nicht 

eingehendere Betrachtung verhelfen, wie es kürzer fchon Eduard | aus, jo legt was unter — erjt recht bei deutſchen Wörtern. 

Engel im Dftoberhefte 1901 von Über Land und Meer ver Alles hat jein Leben. Das heißt alfo: Alles Hat feine Entwid: 
ſucht hat.') lung oder Geſchlchte. Denn auch diefes Wort bedeutet inbezug auf 

Jeglich Ding, ob belebt ob nicht, unterliegt der Verände- ein Einzelwejen Entwidlung. Fragen wir nun, worauf Entwid- 

rung, alles hat feine Entwidlung. Entwidlung aber it Yeben. | lung, Zeben, Geſchichte eines befonderen Weſens beruben, fo ſpricht 

— man ba von den inneren, natürlichen, notwendigen Entfaltung 

1) Der Duden von 1890 tennt »Milieu« noch nicht, aber der | oder Werbebedingungen und den künſtlichen, zufälligen oder äußeren. 

—— — — rg —— Mit dieſen meint man alles, was von der Umgebung bildend, 

und —* » eigentlich Mitte, dann der Lebenskreis, die jo Ein formend, ändernd an dem Eingelwejen arbeitet. Nun jagen bie 
Berbältniffe, in denen jemand aufgemadjien ift oder lebt, die ihm Freunde des Milleus, es gebe lein deutſches Wort, das es voll: 
umgebenden” Außerlichteiten des alltäglichen Lebens ·. fommen »bedee; wenn das gefunden wäre, jo würde man es mit 
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Vergnügen gebrauchen. Denn dad Milteu bezeichne z. B. nicht bloß 
Umgebung, fondern etwas mehr. Es ſchwebe um das Wort nod) 
etwas Befonderes, ein Sinnduft und Bedeutungshauch, oder ein 
Vorftellungsring, der ed untrennbar begleite, wie die Ringe des 
Satum ihren Planeten. Und diefe Meinung ift richtig. Welches 
ift aber dieſer Nebenfinn? Milieu bedeutet nicht die Umgebung 

ichlechtweg, fagen fie, jondern die Umgebung, die enticheldend auf 

den Charalter einwirlt. So ſei es von Hola und Taine neu 
geihaffen und geprägt und fei ein Fach- und Kunſtausdruck ges 

worden, ben man nicht entbehren fünne. Gut denn. Es ift aud, 
wie bemerft, gar fein Zweifel, da diefe Sinnfärbung dem Worte 

anbaftet. Uber — fünnen wir im Sinne der vorherigen Worte 

über die Entwidlungsbebingungen eines Weſens fragen — gibt 
es für ein folches eine Umgebung, unter deren Einflufie es nicht 

ftände? Kann ein Wefen ganz losgelöſt und ungeftört und un— 
berührt zwilchen ben Dingen um ſich leben? Sccherlich nicht. 

Und unter diefen »Dingene, Außendingen« find zufolge der Mafje 
von Borftellungen, die der Sprachgeiſt im Laufe der Zeit in 
diejed Wort hineinfchuf, nicht nur Sachen, ſondern aud) Menſchen, 

Berhältniffe, Gedankenrihtungen, Tätigkeiten jeglicher Art zu ver: 

itehen, worüber das Wörterbuch Aufklärung gibt. Die Stärke 

des Einfluffes der Umgebung kann natürlich verſchieden fein, fie 

fann äußerft gering, fie fann überwähigend groß fein und alle 

zwiihen diefen beiden Endpunkten möglıchen Abftufungen durch— 
laufen. Alſo muß auch dem einfachen »Umgebung« derielbe 

Begrifisreihtum anhaften, wie dem Milieu. Es fommt nur auf 

ben Willen und die Gewöhnung an, das gleiche Entgegentommen 

im Mitverfiehen, da® man dem Fremdworte zeigt, auch bem 

deutichen zu grwäbren, und darauf, daß man fich von ber Vor— 

ftellungsbeeinflufjung freimadht, die von jenem auägeht. Wenn 

Goethe und Schiller von ben ein Weſen umgebenden Außen— 

dingen, Umftänden, feiner Umgebung ſprechen, jo geicieht es 

immer mit dem Nebenjinne. Es fann auch gar nicht anders 
fein. Sie fügen auc ein Eigenfhaftswort wie bildend Hinzu. 
Sprit Moltfe von jemandes perfönlicer Umgebung, Fichte von 

der nädjten Umgebung, in der man frei feine Meinung äußern 

folle, jo ift es ſelbſtverſtändlich, daß fie dabei geradezu an die 

innigjten Beziehungen und Wechſelwirlungen zwiſchen Menichen 

denfen, die fich zeitlich und räumlıh am nächſten fiehen. Alſo 

doch wohl an bejtimmende, enticheidende Einwirtung auf ben 

Charafter. 

Was von Umgebung, gilt auch von Leben. Es bezeichnet 
nicht nur die Entwidlung eines Welens, jondern aud) die Ver: 

hältniſſe, in denen ſich diefe vollzieht, und jo beides zujammen 

in der innigen Berfnüpfung und gegenfeitigen Abhängigkeit. Sagt 

man praftiiches, wirtliches, inneres, äußeres, geiftiges ujw. Leben, 

fo verfieht man unter Leben alle die zahllofen Bewegungen, Re- 

gungen, Betärigungen, Zuhlände, Kraft- und Willensäußerungen, 
die um ein Wefen, an oder in ihm find oder jich vollziehen, aber 

immer im Sinne der engiten Werhielbeziehungen. Greif nur 
binein ins volle Leben! Man denfe jich nun dieſes Wort in 

irgend einer Yufammenfegung, die mit Milien beliebt iſt. Alſo 
ins volle Kunftleben (»milien), Bühnenleben (-milien), Theater: 

leben (smilteu), wifjenichaftliche Leben (Milieu), Sportleben (= mi: 

lieu), Kleinjtadt=, Großſtadtleben (-millen), Aneipenleben -milieud, 

3 B. bei den niederländiihen Meiſtern, Stubentenleben (-milieu), 

Schulleben (-milieu), Soldatenleben (smilieu), Hafenleben (-milieu) 

u.ä. Früher gebrauchte man das Wort Sphäre wie jegt Milieu, 

doch ift es ziemlich verichwunden und mit Recht, denn Kreis 

befagt dasſelbe. Wenn von dem Freundeskreiſe der Fürſtin Gal- 

lipin, dem Weimarer Kreiſe die Nede ift, jo bezeichnet Kreis den 
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Inbegriff von Menſchen, Dingen, Örtlichteiten, Beftrebungen uim. 
in ihrer Einheit, Geſchloſſenheit, Yulammengebörigfeit, ibren 

Wechſelbe ziehungen und demgemäß ihrer Eigenart. »Den reis, 
den bie freunde jmliehen« (Goethe), [Das Milieu, das fie bilden]. 

Man wird aber doch nicht glauben, daß die freunde aus einem 
anderen Grunde da® tun, als um innig aufeinander einzumirfen. 

Kreis (Milieu) einer Wirkjamfeit, Tätigteit, des Denfens, Emp- 

finden® find gewöhnlide Wendungen, mit demfelben Sinne wie 

Leben; gem aud in der Mehrzahl: »aus unfern Kreiſen (Milieu) 
kann fie nicht feine (Hauff), die feinsten, höheren ulm. Gejellichafte- 

freife (smilteu); »Wie gerieten wir in dieſen Kreis (Milieu) bes Un— 

glüds und Verbredyens?« (Schiller); »meine eigene Mutter zieht 

die Seele in den Kreis (Milieu) des Mordes« (Körner). Demnach 

wie vorher: Kunftfreife (= milieu), Bühnen-, Theaterkreije (= milieu), 

wifienichaftliche Kreiſe (Milieu), Sporikreiſe (-milieu), Studenten 

freife (-milien), Gelehrtenkreiſe (-milieu, etwa in Freytags Berl. 

Handſchr.), Hofkreiſe (-milien), Dorftreife (smilieu), ſtädtiſche 

Krelſe (Milieu), Schultreife (s milieu), Soldatenkreiie (: milieu) ujm. 
Wenn das unter Umftänden nod) nicht deutlich genug ſcheint, fo 

fann man ja eine Zuſammenſetzung wie: Lebenskreis, Lebensluft, 

Lebensausihnitt, Schicht, Lebensſchicht gebrauhen, nur bedarf 

ihre Wahl einer viel forgfältigeren Wägung. Somit Umgebung, 

Leben, Kreis, Kreiſe. Wergegenwärtigen wir uns jermer die 
fruchtbaren Anhängebildungsfilben «tum und weſen, von denen 

jene ebenfalls ein alte® Hauptwort, zu fun gebörig, it und daher 
fo recht die Tätigkeit, das Wirken in dem zugehörigen Kreife und 
die daraus heroorgehende Art bezeichnet (Verhälinis, Stand, 

Würde, Zuftand, umichreibt fie das Wörterbuch), während dieje 

durch fich verſtändlich und noch heute felbitändiges Dingwort ift. 

Auch die mit -ftand (Stand) zuſammengeſetzten Bildungen ge— 

hören bierber, nur wird man bald beobadıten, daß ſich -tum und 

ſtand lieber und bequemer mit dem Perfonenbegrifie, = weien mit 

dem Sachbegrifie verbindet. Man ſuche: Bürger-, Stleinbürgers, 

Kleins(Großs)itädter:, Ariftofratens, Diplomatens, Beamten-, 

Schriftjteller-, Literaten«, Soldaten-, Offizier», Bauern-, Stu- 
denten=, Nichter-, Schaufpieler=, Lebr(:er)stum ober -jtand; 

ferner Stadt-, Dorf», Soldaten-, Ariegs-, Bühnen-, Scul-, 
Rechts⸗ (Gerihtd:), Schaufpielswejen u. a Wan kann rubig 

überall für die Bildefilben -milieu einfegen und braucht ſich nicht 

dadurch beirren zu lajien, dab etwa die eine oder andere Ver— 

bindung »nicht Mingt« oder einem nicht vorgefommen ift. Was 
dem einen Worte recht iſt, iſt dem anderen billig. 

Auch das vertrautere, etwas blafie ⸗Verhältniſſe« in Zu— 

jammeniegungen oder mit einem Eigenſchaftsworte oder Genitiv, 
ferner Lage jteben ihren Mann. Daß aber Lage und Berhält- 
niffe den Charalter beitimmn, wird wohl niemand bejtreiten. 

Alſo: Bühnen-, Theaterwerhättnifie (-milien), ländliche, ftädtiiche, 

Sculverbältnifie u. a. Diejes Wort widerjtrebt ja ohne Frage 

manden Verbindungen, aber es ift nicht ein Vorzug eines Wortes 

oder einer Sprache, wenn es oder wenn jedes Wort darin ein 

Alerweltädedel ijt, der auf jeden Topf paft. Doch wir haben 

noch ein Wörichen, das genau diefelbe Werte in denkbar beſter Form 

befaßt wie Milieu; wir brauchen die Stelle im Fauft bloh an— 

zudeuten: Das ift deine Welt! Das heikt eine Welt! Schon 
Philipp von Zeſen fprict von einer gelebrten und verftändigen 

Welt (Milien), ZTreitichle von einer liberalen Welt (Mitten), 

G. Freytag (Berl. Handidr. I 251) von der umgebenden Welt, 
ala der Quelle aller Stoffe, Bilder, Eindrüde, die auf den 

Menſchen einwirken, aljo ganz im Sinne von Milieu, und das 

aus derfelben Vorftellung entstandene »IImmelte ift von Sarders 
aus Baggefen, Barnhagen und Goethe bezeugt. feine, vornehme, 
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elegante, wiſſenſchaftliche Welt (Milieu) fennt jedermann, und ebenio 

geläufig find Lebewelt, Halbwelt. Demnach: Kunjtmwelt («milien), 

Bühnen-, Theaterwelt (-milien), Sportwelt («milieu), Studentenwelt 

Emilieu), Hofwelt (-milieu), Schul=, Lehrermelt (-milieu), Sol: 

datenwelt (-milien), Doriwelt («milieu), groß⸗, Heinftädtiiche Welt 

(Mitten), Finanzwelt (« milien) ufw. Noch ein anderes Wort gibt's, 

ehr beicheiben, ſehr anſpruchslos, und doc in vielen Fällen fo um— 

faſſend wie Milieu. Iſt es nicht ein geläufiges Bild, daß man 

den Menſchen oder das Tier mit einer Pflanze vergleicht, einem 

Baume, der mit feinen Wurzeln in der Erde veranfert ijt? Der 
ſteht am fefteften auf heimatlihem Boden und Grunde, und dort 

trägt er die jhönften Srrüchte und mwahrt am reinften feine Art. 

Das Iiegt aber nicht bloß an dem Erdboden, in dem er fteht, 

fondern aud an den Einflüfjen der ganzen, zu diefem gehörigen 

Umgebung. Boden (Grund, auch Erdreidh) aber im Sinne von 

Erdboden und Nachbarſchaft (Lebensbereich) befommt den gleichen 
umfafienden Sinn, wie Welt, Umgebung ujw., worin einer mit 

allen Faſern wurzelt und verknüpft if. So bedeutet es geradezu 

Heimat. »Lebe wohl, geliebter Boden« (Milieu) Eciller, Siegess 

feit; Boden (Milieu) des Baterlandes; auf deutfchem, fremdem 

Boden (in... Milien); guter, reiner Boden (Milieu); Heimat: 
boden (milteu); Geſellſchaftsboden (-milien); Boden, Erdreich 

(Milieu) der Familie. 

Und daß in vielen Fällen Neich (auh Bereich) am Plage 
ift, fol nur eben erwähnt werden. Das Reich (Milten) der 

Bühne. 

Wattenſcheid. Kar! Gomolinsfn. 

(Fortfegung folgt.) 

Sur Weiterentwidlung der deutſchen Sprade. 

Eine lebende Spradje ſteht niemals jtill in ihrer Entwidlung, 

fie gleicht nicht (mie eine tote Sprache) einem See mit feiten, 
rings umjchließenden Ufern, fondern einem Strome, der unab- 

läjjig weiterflutend ftets neue Ericheinungen (Formen, Fügungen, 

Wörter) auf feiner Oberfläche hervortreten läht. So ift, um nur 

ein Beljpiel anzuſühren, Bleibe eine erjt fürzlich (in Berlin) 

enijiandene Bezeichnung für Bleibftätte, insbeſondere Schlajfſtelle. 

Ja, ganze Wörterfippen bilden fi, ſo z. B. radeln mit feinen ZJu— 

fammenjegungen und Ableitungen (fortradeln, dDurdhradeln; 

Radler, Nadlerin). Prof. Dunger hat dieje anzichende Seite 

unjerer Sprade in feinem befannten Bortrage über »die Be— 
reicherung des Wortichapes unjerer Mutterſprache« eingehend 

behandelt und mit vielen Beijpielen veranfchaulicht.') 

Freilich ift nicht jedes irgendwo auftaudende neue Wort un— 

bejehen bereinzulajien und in den Sprachſchaß aufzunehmen. Ein 
neues Wort muß ebenjo wie der Stil den Anforderungen ber 

fpradjlichen Reinheit, Richtigkeit, Deutlichleit und Schön— 

heit genügen; andernfalld iſt es zurüdzumelien. So entipridjt 

3 B. das von Difip Schubin (Lola Kirſchner) und andern ſchlechten 
Schriſtſtellern gebrauchte »begrifisitupige (oder =ftügig, — ſchwer⸗ 
fälig im Begreifen, »unvernehmlich«, mad) anderen — verivorren) 

ben drei leßtgenannten Bedingungen kaum — ganz zu geſchweigen 
von den falſchen Wortgebilden einer Eſchſtruth, weiche die gewöhn— 

lichſten Sprachregeln nicht fennt, und von den Geſchmackloſigleiten 

der »Neutöner«, diejer albernen Wortmader. °) 

Wenn aber ein neues Wort obigen Forderungen entipricht, wenn 

es von fremden Bejtandteilen rein, richtig gebildet, für das Ver— 

1) S. Wiſſenſchaftl. Beibefte zur Zeitichr. d. A. D. Sprachv. IX. 
2) ©. Zeitichr. des A. D. Sprachv. Jahrg. 1900, Ne. 7 u. 8. 
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händnis deutlich umd nicht unſchön iſt, jo iſt es nicht abzuweijen, 

nicht zu benörgeln, jondern als eine erfreuliche Bereicherung der 

Spradje zu begrüßen. 

Gegen dieien Grundſatz wird aud von manchen fonft einfichte- 
vollen und wiſſenſchaftlich hochſtehenden Männern in aufiallender 

Weiſe verftohen. So beftagt Tauer den Erjag von »Prüfungss 
Neglemente durch »Brüfungs- Ordbnnunge, weil das Wort Orb: 

nung (»Seil’ge Ordnung, fegenreihe Himmelstochtere ufw.) durch 

jolden profanen Gebrauch zu jehr herabgezogen werde — als ob 

mir nicht längjt »&emwerbe- Ordnunge, »Zanzordbnung« und andere 
Ordnungen der Art hätten! Delbrüd nennt (in den Preußiſchen 

Jahrbüchern) die Bezeihnung »unlauterer Wettbewerb« 

»fürchterliches mobdernites Kunftdeutih«e. Nun, wen »illoyal« 

(das überdies meift falſch ausgeſprochen wird) bejjer gefällt ala 

da8 rein deutſche »unlauter«, und »Sonkurrenze beſſer als das 

nach »Wettjtreite gebildete »Wettbewerb«, mit dem ift nicht weiter 

zu rechten, der iſt feinem Ungeihmad zu überlaſſen.) Bei 
beiden aber, bei Eauer und bei Deibrüd, ift es hier im legten 

Grunde nur ihre Vorliebe für das altgemohnte Fremdwort, welche 

fie befangen macht und irre leitet. 

Als Dritter reiht ji ihnen Wuftmann an, mit dem wir 

uns hier eingehender zu bejchäftigen haben. Zunächſt feine 

Stellung zur Fremdmwortfrage. Wuftmann ift an fih gegen bie 

Fremdwörter, er jagt in dem legten Abjchnitt feines befannten 

Buches?) manches gute, treffende Wort gegen fie, aber doch ohne 
die Entjciedenheit, welche ihm jonft in ſprachlichen Dingen 

eignet. Und wenn er die Reinigung wenigſtens ber Umgangs 
ſprache von der Mode erhofft, jo iſt das doch eine recht 

trügerifche Hoffnung. Es jind ja mande Fremdwörter, nach— 

dem fie ein Jahrhundert hindurch oder noch länger geberricht 
haben, wieder verihmunden®); dafür tauchen aber, wie Wuſt— 

mann felber jagt, immerfort neue auf, und wir fommen nicht 

weiter. 

Wenn nun Buftmann aber zu einzelnen der neueren (amt: 
lichen) Verdeutichungen kommt, jo gerät er gleich auf die Pfade 

Delbrüds: er bemängelt und benörgelt fie — und zwar meift 
mit Unrecht. Das »fürchterliche (!) Abteil«e (S. 414) war jchon 

längft in ähnlichen Bedeutungen vorhanden, und es ift ganz richtig 
gebildet.) Fach-⸗, welches Wuſtmann dafür vorſchlägt, wird, 

abgeſehen von der gereimten Formel »unter Dach und Fach«, 

im eigentlichen Sinne nur für Sachen gebraucdt (-Bücherfach«, 

Scheunfach⸗), und ein Netjender ijt doch fein Poſt- oder Eijens 

bahn=Palet, das in den Wagen gelegt oder geftellt wird. 
Fahrkarte, wofür man unter Umſtänden auch einfadı »Slartee 

fagen kann, ift ein untadeliger Erfag für Billet mit feiner frem- 

ben Betonung. Wuſtmann fagt freilih: »Man fprehe es nur 

deutſch aus!« alfo: Billett. Ja, wenn das aud) durchzuführen 

wäre, jo bliebe immer noch die undeutſche Betonung der Endung. 

Ein wirkliches Lehnwort wie Karte wird Billet nic werden. 

»Geländeer, jagt Wuſtmann, »war bis dahin ausſchließlich ein 

poetiſches Wort und zwar ein Wort der höchſten Poeſie. Das 

1) Übrigens ift auch »Wetibewerb« gar nicht ein ganz neues 
Wort, e8 findet ſich jchon bei Zreitichle und bei Brehm. 

2) »Allerhand ESprahdummbheitene. 1891. Dritte Ausgabe. 
903 

3) Dahin gehören aber nicht die von Wuftmann angeführten 
»vis-ÄA-vise, »erijlierene, »ſich revanchieren«, die noc in voller 
Blüte ſtehen — auch im hüheren Streifen und gerade hier bes 
fonders. 

4) S. Lohmenyerd ausführlihe Darlegung in der Heitichrift 
des A. D. Spradjereind 1803 Sp. 177 ff. 



ift unrichtig, Gelände finder fi ſchon feit dem 17. Jahıhundert 

auch in der Proja (j. die Reihe von Belegen in meinem Spradi= 
bort S. 240 aus Grimmelshaufen, Goethe, Droyſen, Zreitichte, 

Brehm u. a.).) Und wie fchnell bat fich diefes bie Sade jo 

treffend bezeichnende Wort nicht bloß in der Heeresſprache, fon= 

bern allgemein eingebürgert! »Zerraine iſt faft ſchon verdrängt. 

Über neugebildete Wörter fpricht ſich Wuſtmann (auf 
©. 399 ff.) dahin aus, fie feien zuzulaſſen, wenn fie 1. nötig, 

2. richtig, 3. deutlich, 4. von gefälligem lange fein. Nun, ob 

ein neued Wort gerade nötig fei, darüber werben die Anfichten 

vielfach jehr auseinander gehen, das ijt eine mihliche Eadıe; 

anderjeits fehlt die im Eingang diefer Abhandlung aufgejtellte 

Bedingung der iprachlihen Neinheit. Aber — und das ijt das 
Sonberbare — Wuſtmann verwirft eine Reihe neuer Wörter, die 

feinen Bedingungen durchaus genügen. »Einhufer«, »Dreimafter«, 
»Bierpfünder«, denen noch viele ähnliche angereiht werden lönn⸗ 
ten, läht er gelten, weil wir bieje jhon haben; dagegen das 

ganz ebenjo gebildete Einafter (für »einaktige® Echaufpiel«) tft 

ihm ein »garftige® Worte — »dann fünnte man ebenjogut ein 
Diftihon einen ‚Zweizeiler‘ nennen«. Und warum nicht? In 

ſich wäre gegen diefe Bildung nichts einzuwenden; haben wir 

doc ſchon »Bierzeiler«. 

Hier tritt der einfeitige Widerwille Wuſtmanns gegen das 
ſprachlich Neue deutlich hervor, alles Neue ift in feinen Mugen 

eigentlich don vornherein verdächtig oder auch jchlecht und ver— 

werflich, eine »Sprahbummbelt«. 

Fahrgait, Fehlbetrag, Lebeweſen follen ganz ver: 

unglüdte Bildungen fein, weil »ein Berbalftamm als Beſtimmungs⸗ 

wort einer Aufammenfegung ſtets den Zwech des Dinges bes 

zeichnee. Das iſt wieder nicht richtig, eS fommen auch andere 

Beziehungen dabei zum Ausdrud, wie denn Wuſtmann jelber 

»Bratheringe und »Möftfartojjelne als Ausnahmen anjührt, 

Aber icon bei »Singvogel«, »Screihals«, »Stechopfel«, »Stint: 

tiere, bie W. als >nur jcheinbare Musnahmen« bezeichnet, ohne 
fi) weiter darüber zu äußern, ijt die Sache recht mißlich. Denn 

3. B. Singvogel ift doch faum gedacht old »Wogel zum Singen«, 

fondern als »fingender Vogel⸗, ebenfo Stecdjapfel als »fiechender 

Apfel« uſw. Noch deutlicher ift dies bei Aufammenfegungen wie 
»Betidjweftere, »Beweggrund« und vielen anderen. Beiſchweſter 

ift eine (immer) betende »Schweitere, Beweggrund ein beivegen- 
der Grund. Demnach iſt aud gegen Fehlbetrag (= fehlender 
Betrag), Lebeweien (— lebendes Weſen) nichts einzuwenden. 
Fahrgast gar ift ſelbſt mad der Hauptregel Zwech richtig ge, 

bildet, es ijt ein Saft zum Fahren, für das Fahren — ein guter 

Erfap für das häßliche Fremdwort -Paſſagier«. 

Werde gang lit der Gang ded Werdens (— Entwidlungs- 
gang), wie »Neitfunfte die Kunſt ded Reitens, »Sehmweite« bie 

Weite deö Sehens if. Fraglos (= ohne Frage), lateinlos 

(= ohne Latein) find unanfechtbate Bildungen, vgl. freudlos, 

geiahrlo®, lieblos, ſchmerzlos ulm. Wie follte man ftatt lateins 

los auch anders jagen? etwa dateinfrei? Anpafjungsfähig 

ift: fähig der Unpafjung (an Berfonen, Berhältmiije); daran iſt 

im Ernſte doch nichts auszufegen. Erhältlich iſt >was man 

1) Die mangelbajte Spraclenntnis Wuftmanns zeigt ſich auch 
fonft, 3. B. in dem, was er über fteden (5. 50) jagt, vgl. da= 
egen Mor. Heyne, Deutiches Wörterbuch — ferner: »das 

üritet« iſt nur landſchaftlich jtatt die A.; Hoffart aus Hoch— 
fahrt (S. 350) bat von jeher eine üble Nebenbedeutung gehabt; 
werten, nah W. (5. 369) ein »meues Spreizwort«, amt 
ſchon aus dem Althochdeutſchen (werdön) und findet jich im Neus 
hochdeutſchen bei Uhland: »Die (Totenrichter) werten nicht des 
Heldenmahles mich · (Die ſierbenden Helden). — — — — — — —— —— — — — — — — — — — — — — 
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erhalten fann« (in allen guten Buchhandlungen erbältlich«). 

Gewöhnlich tritt zwar in diefem Sinne die Nachſilbe-bar ein 

(hörbar, tragbar ufw.), aber nicht ſelten auch =lih: glaublich, 

verbrennlich, unerſchöpflich, unwiederbringlich u. a. m. 

Ausreijen, von Schiffen gefagt, tadelt Wuſtmann, es ſoll 
nur »abreijen« heifen. Aber man jagt doch: »ein Schiff fährt, 

gebt ande, nämlid aus dem Hafen; warum alfo nicht auch: auss 

reifen, Ausreiſe? ES fol an »audreiken« lächerlich anklingen! 
Das lann doch nur für diejenigen Mitteldeutichen gelten, Die 
F und 5 nicht zu tmtericheiden vermögen. Durchlochen und 

belichten find als richtig gebildete Fachausdrücke nicht zu beans 

ftanden. — So ift denn das Allermeifte in diefem Abſchnitt unbes 
gründet; mit Recht getadelt find nur etwa: Jeptzeit, Lehr— 

perfon, innerpolitijc. 

Der geheime Widerwille gegen alles Neue tritt auch in dem 
langen Abichnitt »Modewörter« (S. 355— 75) hervor. Beinahe 

hundert Wörter hat W. hier auf feine Nchtungslifte geſetzt, Die 

feltener oder am beiten gar nicht gebraucht werden follen. Sehen 
wir uns die lange Meihe etwas näher an! Zunächſt find dieſe 

Wörter mit ſehr wenigen Ausnahmen richtig gebildet. Das gilt 

auc von abftürzen (für herab-, binabjtürzen) und unerfind- 

lid. »Ab- in dem Sinne von abwärts, die Richtung nad 
unten bezeidinend, iſt noch gar nidt ganz erloichen, wie W. 

meint, vgl. >auf und ab« (= aufwärts und abwärts), »bergab«, 

»talab«, »jtromab«, »treppab« ujw., ferner »abjallen« (»die Blüte 
fällt abe), »Abhang«, »abjteigen«, »Abjtieg« und andere Haupt- 
wörter und Seitwörter. Ahnen ſchließen fih Abitur; und ab— 

ftürzen an, die nicht erft »von Nipenferen eingeführt« find, 

fondern jchon bei den Klaſſilern vortommen (f. die Wörterbücher). 

Ebenjowenig it unerfindlich verfehlt gebildet. >»Erfinden« 
in dem urjprünglichen Sinne von »(forjdhend) ausfindig macden« 

iſt häufig in Luthers Bibelüberjegung (1. Moj. 38, 27. Hiob 28, 27, 
Dan. 6, 22 ufw.), es begegnet aud noch bei Goethe. Darauf 

gründet fih »unerfindlice. Durd) »unbegreiflic« oder »unver- 

ſſändlich⸗ kann es ebenfowenig überall erfept werden, wie saus: 

findig macen« durch begreifen oder verfiehen. Wenn jetzt »er- 

finden« auch nicht mehr in diefem Sinne gebraucht wird, jo find 
wir dadurch noch nicht genötigt, auch das Eigenſchaflswort 

»unerfindlich« fallen zu lajjen; jonft müßten wir auch z. B. 

»Schrijtitellere, »PVrieffteller« aufgeben, weil fängit nicht mehr 

gelagt wird: eine Schrift, einen Brief ftellen (ftatt: herfiellen, 
ichreiben), wir mühten »erbötig«e aufgeben, weil das Hauptwort 

»Erbot« erlofhen iſt, und jo noch mandes andere. Auch die 

Übrigen von W. gebrandmarlten Wörter, wie ſangesfroh, 
farbenfrob, Vollbild (für »Bild en faces), Darbietung, 

einwandjrei find in ihrer Bildung untadelig. »Darbietung« iſt 

eine trefiende Zufammenfaflung für alle, was in einem Konzerte 

ufw. an verfchiedenartigen geijtigen Genüffen geboten wird. 

Doch vielleicht find diefe richtig gebildeten Wörter unrichtig 

gebraudt. Auch das ift faum der Fall, abgejehen von ſelten 

(ftatt: in feltenem Grade, ungemein), jugendlich (jtatt: jung), 

ungezählt (ftatt: umzäblig), bedingen (ftatt: veranlafien). 

Minderwertig aber verfteht W. unrichtig, wenn er es für 

gleichbedeutend mit ichlecht, wertlos, unbrauchbar hält, »Minder- 

wertig« heißt, was es nad der Aufammenfegung bejagt: von 

minderem Werte (unter »normal«) alfo nicht: von feinem, ſondern 

von geringerem oder auch allenfall® geringem Wert. So tft 

3 B. »minderwertiges Fleiſch⸗/ wie es auf Schlachthöfen für 

niebrigeren Preis zum Berlauf geitellt wird, nicht wertlofes, uns 

brauchbares Fleiſch — dann würde man es nicht noch verlaufen — 

fondern nur Fleiſch von geringerem Wert (ald das gute Schlacht» 
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fleifh). In manchen Fällen freilich mag »mindermwertig« als ein 

ihonend, höflich verhüllender Auedruck für wertlos, jchlecht ges 
braucht werben. 

Aber vielleicht überflühiig find die Wörter, da wir ſchon andere 

dafür haben. Auch das fann nur in befchränftem Maße zugegeben 
werden. Es ijt immerhin angenehm und auch förderlich, für einen 

Begriff nicht blof einen Ausdrud zu haben, an den man gebunden 
ift, jondern mebrere, mit denen man abmechjeln lann. »Nad 

Beitungsnadhridten« klingt nicht aut, befjer: »nach Blätter- 

meldbungene, noch bejjer: »mwie die Blätter oder Zeitungen mels 

den« (f. Wuſtmann S. 351). Und feine Unterſchiede der Bedeu— 
tung, beitimmte Abjchattungen fommen dabei doc häufig ins 
Epiel. Die neuen Ausdrüde deden fich nicht immer völlig mit 

den alten, dieſe fünnen nicht überall für jene eintreten, 3. B. kann 

für eigenartig nicht überall das einfache »eigen« ftehen (»Ihr 

eigenes Gedichte hat einen ganz andern Sinn als »Ihr eigen- 

artiged Gedichte), — auch nit »eigentümlih«, das einen Bei- 

geſchmack hat — wunderlich, jeltjam. 
Daß endlich die von W. aufgereihten Musdrüde zu häufig 

gebraucht werden, kann auch nur von einzelnen ‚gelten, vor allen 

von voll und ganz, das in gewählter Rede nicht mehr ver: 

wendbar ift.!) Von den allermeiiten fann ich e8 nicht zugeben, 

wenigitens ift mir beim aufmerfjamen Qeien der Tagesblätter, der 

Novellen uſw. nie dergleichen unangenehm aufgefallen. So find 

denn die Einwendungen gegen den Gebrauch diefer Ausdrüde, 

die wir wegen ihrer Menge nicht alle einzeln beleuchten können, 

faft durchweg hinfällig. 
Anderfeits haben viele Wörter, die an Stelle ber älteren oder 

neben ihnen in Gebrauch gelommen find, vor diefen auch tat- 

fählihe Vorzüge So ift Ehrung beſſer ald das um drei 

Silben längere, zufammengejepte » Egrenbezeigung« (mofür über: 

dies oft fälihlih: Ehrenbezeugung). Denn, wie der Turnpater 
Jahn jagt, »ein abgeleitetes Wort iſt [unter ſonſt aleichen Um— 

1) Diejes »voll und ganze fommt, wie Wuftmarn zeigt, als 
Südenbüher ſchon in Tiecks ÜÜberfegung von Shafeipeares »Antonius 
und lleopatra« vor: »Meines Herzens Summe bleibt dein hier voll 
und ganze. Mber viel älter ift es in unabgeſchwächter Bedeutung 
nach neuern Beobadıtungen, die J. E. Wülfing fürzlich für ein 
Berliner Blatt zufammengeitelt hat. Er jelbit weiſt fie in Aluges 
Beitichrift für deutſche Wortiorihung II aus einen Kirchenliede 
nad, defien Berfafler Hagenbach von 1801 bis 1874 aelebt hat: 
»Der Ernte Kranz Wiegt auf die Mühe voll und ganze. Gom— 
bert aber, fo fährt Wülfing fort, bringt gar ebenda einen Beleg 

r »ganz und völlige aus dem Jahre 1634, wo es in einer 
tdigt beißt: »Ein jeder Hauptmann bat fich zu befleiken, die 
ahl gang und vollig zu habene, wo alfo die Bedeutung noch 

nicht jo abgeichliffen iſt wie jegt. Ühntiches findet ſich ſchon bei 
Luther, nämlich »ganz und vollfommen«: »dak Ehrijti Leib aus- 
geteilet wird in allen Stüden und Parıiteln des Brots ganz und 
volltommen«, und Yuther jchreibt auch einmal: »gleichwie ich von 
der Taufe gejagt, daß es füglicher wäre, ins Waſſer zu tauchen 
denn damit begießen, um der Gänze und Volllommenheit des 
Beichens willen · Diefes umgelehrte »ganz und voll« findet ſich 
aud einmal in Immermanns Müncbaufen (1838): »ganz und 
voll durchdrang ihn eine unausſprechliche Empfindung«, und 
einmal in Scheffels Neifebildern: »feiner ijt To qlädlich, ganz und 
voll von uns ftudiert werden zu fünnene Es fit nicht ummahr- 
ſcheinlich, daß die Nedewendung aus der theologiichen und Kanzel⸗ 
fprache ihren Uriprung genommen bat, die ja größte Deutlichfeit 
und Fulle nicht emibehren kann. Mber eines ſchidt fich nicht für 
alle, und für die, die fie jept fo im Übermahe bei jeder pafjenden 
und unpafienden Gelegenheit anwenden zu müjfen meinen, qilt, 
was Wortfried Seller einmal ausgerufen hat, als fie in der 
Unterhaltung von jemand gebraucht wurde: »Boll und ganz! 
Hm, im! Da fieht man, was ihr für Batrone feid! Phraie, 
nichts ais Phraſe! Voll und ganz ift das charakterlofefte Wort, 
das es gibt, troß feiner Fülle!« Str. 
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ftänden] allemal beijer als ein zuſammengeſetztes ⸗ Antbejondere 

aber find bie älteren Wörter durch den langen und häufigen Ges 

braud), worauf Wujtmann auf ©. 350 jelber hinweiſt, mitunter 

etwas abgegriffen und verblaft, die neueren haben mehr jinnliche 

Fülle, fie find anſchaulicher. So it jhochgradiges Fieber«, 

»hochgradige Erregunge finnfälliger als »bobes frieber«, »ftarte 

Erregunge, »runde (— abgerumdet)') anſchaulicher als »eitva«, 

»ungefähre, fertigftellen (= f. hinstellen) anichaulidyer ald »an⸗ 

fertigene, eine Frage aufrollen (von der Landkarte u. dal. 

hergenommen) mehrfagend als »anregen«e. Wuftmannd Bor- 

jtellungäfraft vermag ſich Hier nicht über ben Betrläufer oder ben 

Linoleumteppich zu erheben. 

Der Mangel an rechtem Verftändnis für die fortichreitende 

Entwidlung der Sprade zeigt fich ganz beſonders auch in bem, 

was Wuftmann über neue Berhältniswörter und neue 

Bindewörter jagt, wo er wiederum dem Weiterjliehen des 

Stromes durch einen paplernen Damm wehren will. Die Wörter: 
klaſſen jind nicht durch wmüberfteiglihe Scheidewände voneinander 

getrennt. Ein Eigenſchaftswort fan fi zum Hauptwort weiter 

entwideln (»da8 Gute, dad Gut«), eine Mittelform zum Eigens 

ſchaftswort (»reijende, »erhaben«) uſw. Dies gilt bejonders 
auc von den Verhältniswörtern, die uriprünglid alle aus 
andern Wörterflafien hervorgegangen find. Ganz deutlich ift dieſer 
Übergang ja noch bet den mit dem zweiten Fall verbundenen, 
melde von Haufe aus Umftandbewörter (soberhalb« »biesfeit«) 
oder Hauptwörter (»laut«, »wegen«) geweſen find. Dies erfennt 

Wuſtmann an (Seite 2437.), auch inbezug auf die »hählichen, 

langatmigen Modepräpofitionen unferer Amts- und Feitungss 

ſprache⸗ anlählich, gelegentlich, inhaltlich, antwortlic. 

Aber er will e8 mich zugejtehen den Bezeichnungen: rechts, 

lints, nördlich, jüdlich, öftlich, weitlich und feitlih — 

unfern, unweit, die jept auch als Verhältniswörter gebraucht 

und mit dem zweiten Fall verbunden werden. Dan foll ftatt 

diefer »garjligen Neuerunge — alles, was Wuftmann nicht ges 

fänt, ift »garftige, >greuliche, »abicheuliche — bei ihnen, wie in 

der quten alten Zeit, das Berhältniswort von zu Hilfe nehmen. 

Wenn er aber ſelbſt diefen Abjchnitt in dem angegebenen Sinne 

einleitet, wenn dies von jeher der Gang der Sprache geweſen ift, 

demnach in alter und neuer Zeit Umftandewörter zu Berhältniss 

mwörtern geworden find, wäre es da nicht verkehrt, dieſem Fort⸗ 

fchreiten der Sprache mit einem Male Stillftand gebieten zu wollen? 
zu jagen: bis zum Jahre 1891 war dieſer Übergang geftattet, 

von diefem Jahre 1891 ab darf es nicht mehr vorfommen, id), 

Wuſtmann, geftatte es nicht mehr? Dazu fommt no, daß dieje 

Fügung ohme die Krücke des »von« gar nicht einmal jo new ift, 
daß fie fich ſchon vor unferer Zeit, 3. T. ſchon bei den Klaſſilern 
findet. Goethe jchreibt: » redjts des Fußlteiges«, Schiller: »eine 

Vierteljtunde feitwärts der Heerjtrahe«, ferner Rante: »öftlich des 

Jordande, Treitſchle: »mördlic des Wäldchens«, »die Landicaften 

nördlich des Maind«, Brehm: »nörblich des großen Wüjtenzuges«, 

siwejtlih der Elbe- Unmeit aber findet fich bereit3 in ber 
alten Heyſeſchen Bersregel: »Umweit, mittels, fraft und wäh— 

rende ufw., ed wird alfo ſchon jeit fait einem Jahrhundert als 

Berhältniswort (mit dem Genitiv) bebanbelt. 

Umftandewörter fünnen aber auch zu Bindemwörtern mer: 
den. Zuerſt wurde noch ein »dafe oder »da« hinzugefügt: 
»Indem ba fie das taten, verloic das Feuer« (Agricola). 

»Indes, daß noch der Reiche zähltee (Gellert). 

1) Übrigens nicht »dem Engliichen nachgeäfft« (Wuſtmann 
©. 371), fondern Überjegung des lat. rot. (rotuude), 

2 
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Dieſes »da, daß« fiel dann weg, und man begnügte ſich mit ber 

nebenfäglicen Wortftellung, die ja auch vollfommen zum Vers 

ftändnis ausreicht: 

»Indem er jäete, fiel etlidhes an den Weg« (Luther). 

»Indes ihr auf der Börſe jeid« (Leifing).*) 

Diejelbe Entwidlung ift nun auch bei trogdbem eingetreten, 
indem man zunädft »trogbem, bafe, dann aber (ſchon jeit eiwa 
fünf Jahrzehnten) das bloße »troßdem« als einräumendes Binde 

wort anmwendete — Ddeägleihen bei zumal in begründendem 
Sinne, zunädft mit, dann ohne »ba«: 

»Zumal ben gewinnenden Worten jehr raſch die Drohung 
gefolgt ware (Häuffer, Deutiche Geſchichte). 

»Bumal die fränfifchen Vafallen fih bald genug den Eins 

geborenen eng verbanden« (Giejebredit). 
»Zumal die Gegner dieſes Mittel mit großem Erfolge an« 

wandten« (Barnhagen). 
Wuſtmann erllärt freilich die Weglaffung des »dba« für einen 
Fehler und verfügt (S. 131): »Zumal ift kein Fügewort, jondern 

ein Adverb · (muh es demnach auch bis in alle Ewigkelt bleiben). 

Aber die Sprache wird über feinen ganz unbegründeten Einjprud) 
bier wie in andern Fällen zur Tagesordnung übergehen. 

Stolp i. P. A. Heinpe. 

Rleine Mitteilungen. 

»O biefe Fremdwörter!« Ein Bauer aus Frechen bei 
Köln, jo erzäglt der Kölner Lofalanzeiger, führte bei dem Ober: 
Iandesgericht einen Prozeh wegen Auflöfung eines Kaufgeſchäfts. 
Er verlor ihn, dba nachgewieſen wurde, daß er feinen Vertrags— 

gegner bei dem Kaufabſchluß durch Verſchweigen mwejentlicher 
Mängel argliftig getäufcht hatte. Beim Leſen des jchriftlichen 
Urteild, das dem Bäuerlein von feinem Anwalt zugefandt wurde, 

war ihın die häufige Erwähnung des »Doluse« höchſt auffällig, 
der wohl, wie er herausfand, für die Enticeidung ausſchlag— 
gebend gemweien fein mußte. Daß er felbft diefen Dolus ge— 
ſchaffen hatte, davon hatte er freilich feine Ahnung. Er glaubte 

vielmehr, daß der Dolus ein Zeuge fet, der ungünftig für ihn 
ausgeſagt und dadurch dem ſchlechten Ausgang des Prozeſſes herbei⸗ 

geführt habe. »Dieſen Dolus, den Schuſt, will ich meineidig 
machen·, fo äußerte er ſich zu einem ihm befreundeten Nachbar. 
Gejagt, getan. Mit der ausgeiprochenen Abficht, den Dolus bei 

der Staatdanwalticaft wegen Meineids zur Anzeige zu bringen, 
betrat er das Kölner Juſtizgebäude. Dort trug er dem erjten 

igm begegnenbden Geridhtsdiener fein Anliegen vor, und diejer, 

ein Wipbold, verwies ihn an die zuftändige Stelle, nämlich bie 

Anmeldeftube der Staatsanwaltſchaft. Hier wurde das Bäuer— 
lein auf feinen Jertum aufmerkſam gemacht und belehrt, daß ber 

böfe Dolus der brave Landmann felbit fei. Grollend zog er fich 

hierauf mit den Worten zurüd: »Die Häre däte och beffer, fie 
fchriebe dütſch, damit die Bore et och veritonn.«e — Ind damit 

bat der Bauer offenbar gegen feine Richter recht. 

1) Bol. auch mhd. sit daz, jet feit, jeitdem: »Seit(dem) 
ich diefe Nachricht erhalten babe —.« Hhnliche Entwicklungen 
finden fih in andern Sprachen, z. B. im Lateiniſchen blobes 
simul für simul ac: »Simul accepi litteras, statim quaesivi —« 
(Cieero). — Auch »im Falles als Bindewort (ftatt: im Falle 
da) iſt nicht zu verwerfen. Hat doc; jchon Leſſing geichrieben: 
»Im Fall er ſich gezwungen ficht, von einer ſolchen Sache zu 
fprechen«, und Mor. Heyne führt in feinem Deutichen Wörter 
buche die Sapformel an: »im falle folches geichieht«. Nur dürfte, 
—— falls als Bindewort haben, dieſes doch ben Vorzug 
verdienen. 

— Tentafelftaat, mit diejem neuen Wort, das ben Unein— 
gemweihten wohl ausnahmslos völlig unverſtändlich fein wird, will 
uns die Geſchichtswiſſenſchaft beglüden. An dem ſoeben erſchie⸗ 
nenen Scluhteil des 2. Ergänzungsbandes zu feiner Deutichen 
Geichichte führt Lamprecht aus, dad Deutiche Reich höre heut— 

zutage nicht mit feinen Grenzen auf. »In Franfreiche jagt er 

(Seite 593) »ift Paris dichteriſch die ville tentaculaire genannt 

worden: die Stadt, die einem Polypen glei) das Land mit ihren 

Fang: und Gaugarmen umfaßt, umklammert und auszehrt. 
Nicht in diefem, wohl aber im guten Sinne fann man das Reich 

als den germaniſchen Etat tentaculaire bezeichnen.« Einige Seiten 
jpäter aber (606) tut er ſchon einen Schritt weiter, indem er 

von einem »tentatulärene Handelsftaat jpricht; er jegt freilich 

ſelbſt noch das neugebildete Eigenihafttwort in Gänſefüßchen. 

Damit nun aber nicht zufrieden, gebraucht die Kölniſche Zeitung 

(in der Morgenausgabe vom 30. Rov.) in einem langen, dem 

Lamprechtſchen Buche gewidmeten Leitaufjage den Ausdrud Ten= 
tatelftaat, der fich bei Lamprecht nicht findet, wenigftens nicht 

im Tert, fondern nur im Inhalisverzeichnis und im Regifter. 

Die Gefahr liegt nun nahe, daß das neue Wort, bei feinen 
Antlängen an belannte andere fremdbausdrüde, wie Speftafel 

und Mirafel, bald ein Modeihlagwort wird. Wenn der Schreiber 

des Zeitungsaufſatzes den Ausdrud »jehr bezeichnend« findet, jo 

ift doch wohl zunächſt zu fragen, wie viele Deutiche denn wiſſen, 
daß tentacule »Frühlfaden« heikt (»Arm bes Polypen«, nicht 

»Rolyp« jelbft, wie der Schreiber jenes Auflages meint, Nun 

gebe ich allerdings zu, daß das Bild, das in dem Wort ville 
tentaculaire liegt, jehr bezeichnend iſt. Weniger möchte ich das 

ihon zugeben bei der Umänderung, bie Lampredt mit biefem 
Bilde vornimmt. Aber wenn man auch einmal gelegentlich einen 
derartigen Vergleich anwenden will, daf der Staat wie ein Bolyp 

feine Fangarme in alle Welt außftredt, jo liegt doch gar fein 
Grund vor, daraus num fogleih einen neuen Kahausdrud »Ten- 

tatelitaat« zu bilden, Lamprecht braudt übrigens dafür gleich⸗ 

bedeutend das Wort Erpanjionsjtaat, das ja auch nicht gerade 

fhön, aber doch immerhin eim wenig verſtändlicher ift. — Bei 

diefer Gelegenheit jei auch überhaupt einmal darauf hingewieſen, 

wie fehr Lamptecht das Yejen feiner glänzenden Daritellung der 

jüngften Vergangenheit durch eine Überfüle von Fremdwörtern 
erſchwert. Und iſt ed Zufall, dab er an ber Stelle, wo er von 
ber Erhaltung der beutjchen Sprache im Ausland redet (Seite 600), 

den Sculverein, den Alldeuſchen Verband und anderes ausführ- 
lid) erwähnt, den Spradjverein dagegen mit gänzlichem Still 
ſchweigen übergeht? 

Ejjen (Ruhr). 

— Belanntlid haben die ſtädtiſchen Haus⸗ und Grumdbefiker- 
vereine auf ihrem diesjährigen Verbandstage in Dresden be— 
ichloffen, die im Gebäude: und MWohnungsweien vorlommenden 
Fremdwörter in Zukunft durch deutiche Ausdrüde zu erjepen 

(vgl. Zeitichr. 1903, Sp. 275). Ein Verzeichnis folder Ber: 

deutichungen, das ihnen ein zu diefem Zwecke gewählter Ausſchuß 

vorlegte, haben jie einftimmig angenommen. Es Handelt jich 
jegt darum, diejes Verzeichnis den Taujenden von Hausbefigern zu- 
gänglich zu machen. Herr Reinhold Jubelt in Zeig hat daher 
einen Sonderabdrud davon in einer Auflage von 100000 Stüd 
herjtellen laſſen und erbietet fi, es in beltebiger Anzahl von 

Stüden zum Preife von je fünf Piennig zur DMafjenverteilung 

an die einzelnen Hausbeſihzervereine zu liefern. Die Bereine von 
Zeig und Dresden haben mit einer Bejtellung von je 1000 Stüd 

ben Anfang gemadıt. 

Wild. Schmidt. 



— Immer die alte Geſchichte. Im der Schiefiihen Beitung 
vom 16. Jan. 1904 (Nr. 37) berichtet einer von drei lühnen Be— 
fteigern des Montblanc anziehend über die im Sommer 1903 ohne 

Führer geglüdte Unternehmung. Die drei waren, wie ausdrücklich 
bemerkt wird, zwei Reichsdeutſche und ein Schweizer, Studenten 
in Zaufanne. Auf der Höhe finden fie im Gipfelbuche die Eins 

tragung, daß einige Zeit vorher — am 10, Juli — drei Engs 
länder mit fieben Führern und Trägern oben gewejen find, und 

im Bewuhtfein ihrer wegen der Abweſenheit von Führern doc 
weit größeren Leitung geben fie im Gipfelbuch ihrem Hochgefühl 

mit den Worten Ausdrud: Ascension sans guide; vue superbe, 

Run gehen ja reichsdeutſche Studenten befanntlich nicht wegen 

der Überlegenheit waadtländiicher Wiſſenſchaft nach Laufanne, ſon— 
dern hauptjäclich, um dort unangefochten franzöfifch ſprechen zu 
fernen; und dab ber Montblanc jeit fait einem halben Jahr— 

hundert zu Frankreich gehört, wijjen wir aud. Aber ob die 

Reihsdeutichen gerade gut getan haben, dort oben zu beweifen, 

daß fie eine furze Bemerkung franzöfiich niederfchreiben konnten, 
muß bezweifelt werden. Denn der Gipfel des Montblanc wird 

wohl von wenigſtens ebenfoviel Deutihen wie Franzoſen ertiegen, 

fo daß eine im der Höhe nur im deuticher Sprache verkündete 

Heldentat nicht verborgen bleibt. Auch möchte man wohl wifien, 

ob die vorher auf den Montblane geftiegenen Engländer ihre 

Eintragung ebenfalls franzöfiih gemadt haben. Mitglieder des 

Spracvereind, die im fommenden Sommer den Montblanc er: 
fteigen, fünnen und feinerzeit darüber Auskunft geben. Gbt. 

— Der für dad Schidjal der deutihen Spradje im öfter: 

reihiihen Heere bedeutungevolle Erlaß des Bfterreichlichen 
Kriegäminifters über die »Negimentsiprachen « ift nun feinem Wort- 

laute nad) öffentlich bekannt gemacht worden und enthält nad) 

langen allgemeinen Begründungen folgende Forderungen: 

»Die mindejtens zum Dienftgebraich genügende Kenntnis einer 
nichtdeutſchen Sprache ber Monardie muß daher künftig im 
erböbteren (I) Maße wie (!) bisher gefordert werden. In 
ben Truppentörpern mit Mannfchaft nichtdeutſcher Sprade haben 
die Oberoifiziere und Kadetten, wie dies ſchon normiert ift, bie 
Negimentd:(Bataillons-)Spracdhe, in den Truppenförpern mit zwei 
Regimentsſprachen eine derjelben innerhalb dreier Jahre zu er- 

Aber aud; in den Truppenförpern mit nur deutſchſprechender 
Mannſchaft müfjen die Offiziere eine zweite Sprache der Monarchie 
in auöreichendem Maße fennen...... 

(Bei Unteroffizieren) darf die Unfenntnis der deutſchen Spradhe 
fein mweitere® Hindernis für die Beförderung bilden«, 

Diefen Erlah erhalten alle Militär-Territoriallommanden, fo 

fügt die Neue Freie Brefie vom 15. Januar dem Wortlaut des 

merkwürdigen Schriftjtüdes Hinzu, und ſchon der » Militärterris 

toriallommanden« wegen melden wir aud dad. Ein Schirm und 
Schuß des natürlichen Vorrechts der deutfchen Sprache ift ber 

Erlaf gewiß; nicht, wird auch nichtdeutiche Mekruten nicht eben 
zu mwilligerer Mneignung der »deutſchen Heeresſprache « anreisen. 
Was wird einmal das Ende vom Liede fein? 

— Wie die Weſtſäliſche Zeitung am 6. Jan. berichtet, hat es 

der Vorſtand bes Vereins deuticher Ingenieure abgelehnt, fich an 

der Schaffung einer technijchen Weltſprache zu beteiligen. Bol. 
Ep. 54 und vorige Nr. Sp. 15. 

— Schultheiß oder Bürgermeifter? jo fragt man jept im 
Württemberg. Ein Ausſchuß der Abgeordneten hat ſich für die 
Änderung des Titels Schultheiß in Bürgermeiſter entſchieden, 
angeblich — es klingt aber recht fonderbar — weil der »Stadbtjchult- 
heiße außerhalb BWürttembergs und bejonders in Norddeutſchland 

nicht gebührend gewürdigt werde. Der Schwäbliche Merkur vom 

2. Jan. hofft jedoch, daß wenigſtens die Gefamtheit der Kammer 
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»von der grundfofen Änderung eines althergebradhten, durch die 
Leiftungen jo vieler ausgezeichneter Männer mit den ehrendſten 
Erinnerungen verfnüpften und ſogar durch die politiihen Kämpfe 

bes Landes fozujagen geweihten Titels abjehe und damit der 
Volfävertretung denjenigen Grab von Bildung wahre, der nad 
dem Sinn für den Wert der Geſchichte und das geichichtlich Ge— 

mwordene gemefjen wird.« Gewiß tft den Norbdeutichen jelbft das 

ihnen zugeichriebene Vorurteil gegen die Amtöbezeichnung ber 
württembergiichen Stabthäupter bis jet unbelannt gewejen, und 

im übrigen, ob Stadtſchultheiß oder Bürgermeifter, dem Titel 

wird immer die Ehre, die ihm feine Träger erwerben. Darin 

fteht der Schultheiß dem Bürgermeifter ganz gleich, er hat aber 

vor dem Bürgermeijter die Ehrmwürdigkeit eines um fieben Jahr- 
hunderte höheren Alters und für Württemberg obendrein die heimat- 
liche Färbung voraus. Den jhönen alten, ftolzen Namen, ben 

aus der früheften Zeit deuticher Rechtsordnung allein Württemberg 

in den Spradichat der Gegenwart glücklich und treu bewahrt 
bat, nun daraus filgen zu wollen, das wäre fein hübſcher 

Schwabenſtreich. 

— Ein Aufruf zur Ermittlung noch heute gebräuchlicher 
dentjcher Namensjormen für Orte in fremden Epradjgebieten 
richtet ſich aud) an die Mitglieder unferes Vereins und verdient, 
ihrer Aufmerkjamkeit angelegentlih empfohlen zu werben. Er 

lautet: 

»Inbezug auf den Gebrauch deuticher Namensformen für Orte 
in fremdipradiger Umgebung fiimmen die Forſcher aller in Bes 
tradıt fommenden Wifjensgebiete überein: nur ſolche deutſche Orts= 
namen haben für die Gegenwart Berechtigung, die noch im Volls— 
munde lebendig find, d. h. die noch heute zum Sprachſchatze einer 
deutichen Minderheit der Einwohner oder zu dem der deutſchen 
Nachbarn jenfeit der Sprachgrenze gebören. Alle »Buchnamen«, 
die in früheren Jahrhunderten gebräuchlich waren, jeht aber ver- 
Hungen jind, haben nur geſchichtlichen Wert. 

Die Schwierigleit liegt aber in der zuverläffigen Treitftellung 
der Namensformen, die heute noch gebraucht werben, der Wiſſen— 
fchaft und damit der Allgemeinheit aber unbelannt find, Hier 
droht koſtbares altes deutihes Sprachgut verloren zu 
eben, das die Mundarten treulich bewahrt haben, das die 

riftſprache aus einfacher Unkenntnis aber nicht übernommen 
hat. So iſt 4. B. noch heute im beutichen Elſaß Nanzig der 
gebräuchliche Name für Nancy, noch heute fährt die Bohfutfche 
aus Graubünden ins Veltlin nicht nach Ehiavenna, fondeın nad 
Kläven, nod heute heißt Maros Vaſarhely bei den Sieben- 
bürger Sachſen Neumarkt, nod heute kennt die deutiche 
Mutterſprache der Balten kein Polow, fondern wie zur Hanfezeit 
nur ein Pleskau. Es ift die höchſte Zeit, uns fichere Kenntnis 
diefer heute noch lebendigen deutſchen Namensformen zu vers 
Ihaffen, um fie ald Beleg vergangener SKolonifationstätigfeit 
unfered Volkes oder lebhafter deutjcher Sulturbeziehungen über 
die Grenzen unfered Sprachgebiets hinaus in der deutichen Schrifts 
fprache zur Geltung zu bringen, aus der fie bisher vielfach nur 
verbannt waren, weil man ſie für verflungen hielt. 

Wir richten daher an alle, die fih an Ort und Stelle ver- 
läßliche Kenntnis des Gegenſtandes verfhafften, die herzliche Bitte, 
ihre Beobachtungen der Schriftleitung der ⸗Deutſchen Erde⸗, 
Prof. Baul Langhans in Gotha, mitteilen zu mollen.« 

Unterzeichnet find zunüchſt in erfreuliher Einmiütigkeit die 

Borfipenden der großen nationalen Verbände, der Geſchichts- und 

Altertumdvereine, des Deutichen Sculvereins, der Vereine für 

deutſche Landes- umd Vollskunde, natürlich” auch des Sprad): 

vereins, des Alldeutichen Verbandes und der Generaldireltor der 

Preußiſchen Archive, außerdem die Profefioren Alois Brandl, 

Felix Dahn, THeob. Fiiher, Mortg Heyne, Karl Lampredit, 

Georg v. Mayr, Hand Meyer, Albrecht Pend, Dietrih Schäfer, 

Ferdinand Vetter, Adolf Wagner. 

— Bu Hagen 1. ®. im Mufeum Folfwang wird Dr. Winters 

ftein aus Kaſſel während des Februars 1904 eine Alldeutſche 
2* 
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Sammlung audftellen, von ber bejonderd die Abteilung Aus 
dem tampfgebiete der deutſchen Sprade die Mitglieder 

unferes Vereins anziehen wird. Sie führt im Bilde die ganze 

beutjche Spradygrenze in Europa vor, Städte und Landſchaften, 
Trachten und Typen auf deutjcher und nichtdeutjcher Seite. Das 

überfeeiihe Deutſchtum ift im derſelben Weije vertreten. Auch 

eine große Sammlung deutfchgefinnter und beutichfeindlicher Zei— 

tungen auf wichtigen Poſten ift da, Not= und Kampfrufe aus 

bedroften Gegenden, Spottbilder von Freund und Feind, Bücher, 

Schriften, Yandlarten. 

— Familiengeſchichtliche Forſchungen werden z. Zt. mehr als 
bisher nach ihrem Werte geſchätzt. Es iſt daher freudig zu be- 

grüßen, daf eine Anzahl namhafter Genealogen, Geſchichtsforſcher 

und Freunde ſamiliengeſchichtlicher Forſchung einen Aufruf zur 

Begründung einer »Zentralftelle (warum aber nicht Haupt- 

oder Sammeljtelle?) für beutiche Perſonen- und Familien- 

geſchlchte« erläht und zum Beitritt zu einem zu diefem Zwecke 
gegründeten Berein einladet (Mindeftbeitrag 5 .M). — Haubt- 

aufgabe foll fein, die in Urlundenbüchern, Unwerſitätsmatrileln, 

Bürgerliften, Kirchenblichern und anderen gedrudten und unges 
drudten Quellen zerftreuten Angaben planmäßig zu jammeln und 
in Geftalt eines alphabetifch geordneten Zettelverzeichnijjes nupbar 
zu machen. — Ferner follen familiengeihichtlihe Beröffentlichungen, 

bie wohl meift nicht im Buchhandel zu beziehen find, gefammelt 

werden. — Erſte Hauptverfammlung des Vereins Dienstag, 
16. Februar 1904 zu Leipzig. Anfragen und Sendungen erbeten 

an Rechtsanwalt Dr. Breymann in Leipzig, Neumarkt 29. 

— Einen Preis von 3000 .#. hat der Verlag ber Hamburger 
Nachrichten für die befte im niederfähjifchen Boden wurs 

zelnde Erzählung ausgeſezt. Die Arbeiten müſſen mit ber 
Maſchine geichrieben bis zum 1. Juli eingefandt werden. Ulles 
Nähere ift von der Leitung der Hamburger Nachrichten zu er: 

Wagen die Rede iſt. »Bitten — abfteigen zu wollen« 
— leere Höflichkeitswendung: der betreffende ſoll nicht bloß 

den Wunſch oder die Abjicht haben abzufteigen, jondern er 

fol dies wirllich ausführen. 

226) »Es ift bei Vermei— 

dung einer Nonventionals 

jtrafe von 5 bis 15 Ser. für 
jeden einzelnen Fall, welde 

Strafe der Schlagunternehmer 
zu entrichten bat, verboten, 

junge Eichen . . . . zu Binb- 

weiden zu gebrauden.« (Aus 

einer noch jept geltenden Ber 
ordnung mitgeteilt von Ober: 
förjter Löſch in Stromberg.) 

Bermiihung zweier Wendungen: Bei einer Strafe ift es 
verboten und: zur Bermeidung einer Strafe Hüte man 

ih — »Welde Strafee — eine Nachahmung des Latei- 
nischen, im Deutſchen ſteif und ſchwerſällig. 

226) Bei einer Strafe von 

5 bis 15 Sgr. für jeden ein 

zelnen Fall iſt es verboten, 

junge Eidhen ... . zu Bind- 
meiden zu gebrauden. Die 

Strafe bat der Eclaqunter- 

nehmer zu entrichten. _ 

227) »Beſtern erschien ein 

Fremder beim lüfter der Kirche 

und erbat jih die Erlaubnis, 

die Kirche anjehen zu Dürfen, 

Als der Küſter die Tür geöffnet 
hatte und der fremde einges 

treten war, erjhoß ſich der 

legtere.«e (Aus einer Zeitung 
mitgeteilt von R. ante in 

Tetſchen a. E.) 

227) Geſtern eridien ein 

Fremder beim lüfter und erbat 

fih die Erlaubnis, die Kirche 

anzujehen. Als der Küſter die 

Tür geöffnet batte, trat ber 

Fremde ein und erſchoß ſich. 

»Erlaubnis ... anjehen zu bürfene — Wortüberfluß (Bleos 

nadınud). »Der leßtere« tft der eben genannte Fremde, aljo 

fahren. 

Sur Schärfung des Sprachgefühls. 

224) » Dad Wert beihränft 

fih aber night nur auf die 

Plangenwelt, jondern auch 
auf geologifhe und rein 

geograpbiihe Gegenftände, 

gejellichaftlihe und wirtichaft- 

liche Verhãltniſſe —«. (Aus der 
Deutichen Rundichau für Geo— 

graphie und Statljtif mitgeteilt 
von Prof. Dr. Blumenthal in 

Berlin.) 

225) »Die Fahrgäſte werden 
gebeten, vor dem Abjteigen den 

Schaffner zur Abgabe des Halt⸗ 

ſignals veranlaſſen und erſt 

nach Stillftand des Wagens 
vom letzteren abſteigen zu 
wollen.« (Anſchlag in ben 

Wagen der Straßenbahn von 
Stuttgart, mitgeteilt von Stadt- 
pfarrer Jehle in Stuttgart.) 

224) Das Wert beſchränlt fich 

aber nicht auf die Pilanzenwelt, 

fondern behandelt auch erd— 

geschichtliche (aeologifche) und 

rein erdkundliche (geographiiche) 

Segenjtände — oder: Das Wert 

behandelt nicht nur die Pilan- 
zenwelt, fondern auch —. 

225) Die Fahrgäfte werden 

gebeten, vor dem Abfteigen den 
Schaffner zur Abgabe des Halte 

zeichen® zu veranlajjen und erſt 

abzufteigen, wenn der Wagen 
ſteht (Hält). 

»Nach Stillftande nicht qut; denn Stillftand drückt 

nicht das Eintreten, jondern den Zuftand des Stifljteben® aus; 

daher richtiger »bei Stillitand«, Vorliebe für das Wörtchen 

»der leptere«, bier bejonders ftörend, weil nur von einem 

»bdiejer«; befier aber ijt es, die beiben Ausſagen im Haupt- 

ſatze nebeneinander zu jtellen. 

Geprüft von den Herren Behaghel, Brenner, Erbe, Gartner, 
Gombert, -Heinge, Khull, Lohmeyer, yon, Matthias, Pietich, 
Saalfeld, Scheffler, Bappenhans, Wülfing. 

Bemerkungen Über die vorſtehenden Säge, Beiträge u. a. bittet 
man einzufenden an Profefior Dr. Dunger in Dresdens, 
Schnorrſiraße 3. 

Bücherſchau. 

Über das geſchichtliche Recht der deutſchen Sprache 
im berniſchen Jura. Eine Begleitichrift zum »Berner Jura« 

von E. 5: ©. (0.%.) — Le Jura et l’allemand par Albert 
Gobat. »Revue jurassiennee 1903 Nr. 10. Beides vereinigt 
in der erweiterten Schrift: Betrachtungen über das gejchichtl. 
Recht uſw. Bern, U. grande vom. Schmid u. Frande. 1904. 
46 ©. 0,70.4. 

Ein verbienjtvolles, mit großem Fleiß abgefates Schriftchen. Der 
»Berner Jura unternimmt es, tm der deuiſchen Bevölterung 
diejer Gebirgägegend die Yiebe zur Mutteriprache lebendig zu er= 
balten, und diefe Bejtrebungen will der Verf. durch fein Schrift: 
den unterjtügen. Er ſucht zu beweilen, dab die Berner Jurabewohner 
urdeutich jeien, wobei er in gleicher Weile die Kaltur⸗ wie die 
Spradigeihichte heranzieht. Sehr entichieben tritt er der Auf— 
fafjung entgegen, dak die Rorfahren der Yurafiier, die Burgun- 
den, die jeit 443 diefe Gegenden bewohnten, feine echten Deuts 
ſchen geweſen jelen. Zwar gibt er zu, daß die jüdlicher (etwa 
am Genfer See) wohnenden Burgumden verbältnismähig früh 
tomanifiert worden find; doch bemüht er ji, nachzuweiſen, daß 
die Bewohner der nördlihen Gegenden ihr Deutichtum viel, viel 
länger bewahrt haben. Hier hätte ich einzuwenden, daß der Verf. 
mehr dem hochbedeutiamen Wert von Zimmerli (Die deutich- 
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franzöfiiche Sprachgrenge in der Schweiz. I. Bajel u. Genf 1801) 
hätte folgen und gröheres Gewicht auf die Flurnamen als auf 
die Oriönamen hätte legen follen; denn »die Ortönamen find 
nur Beweiſe germaniiher Stedelung, nicdt aber wirklicher 
Germanijierung; die Flurnamengebung dagegen ift eine Ur— 
funde zur örtlihen Sprachgeſchichte ·· Aber auch jo genügen des 
Verf. Darlegungen, um zu zeigen, daß die burgundiſchen Bes 
mwohner des Jura ibr Deutichtum bis tief in die Neuzeit hinein 
erhalten haben; erit das Erſtarlen der politiſchen Madıt Frank— 
reichd und die Schwächung des heiligen römischen Reichs deuticher 
Nation brachte ein Bordringen der franzöfiihen Sprade im 
Aura mit fih. Mit Hecht unteritreicht der Berf. die Tatſache, 
dak der Berner Jura bis 1707 dewiches Yand war und daß die 
Franzoſen im ganzen nur ungefähr zwanzig Jahre dort geherrſcht 
haben. Wir Reichedeutihen haben alle Beranlajjung, den Bes 
ftrebungen des Verf. und bed »Berner Jura« unjer Wohlwollen 
zu befunden, bejonders da E. F. G. mit jreiem WBlide über dem 
nichtigen Gegenjage fteht, der fo viele Deutſchſchweizer von den 
Reichedeutinen trennt. »Der ijt ein guter Deutfcher im weiteren 
Sinne«, jagt er, »dem Schiller und Goerhe, Uhland mie Wott- 
fried Keller in den heimiichen Lauten der Mutteriprade zu Herzen 
reden, der bie alte germaniiche Liebe zur Natur und heimiſchen 
Scholle zu bewahren werk, mag feine Wiege unter dem weißen Kreuz 
im voten feld, dem eins oder zweilöpfigen Adler gejtanden haben.« 

Natürlich ift eine Antwort von gegneriſcher Seite nicht auss 
geblieben. Albert Gobat wirft Heirn E. F. ®. vor, dab er 
»beutich« und »germanijch« verwechjele; Germanen · jei nur ein 
Sammelname für eine Unzahl national jehr verichiedener, ſich 
beitändig befriegender Stämme geweſen. Daß der Name »deutich« 
erit im 9. Jahrhundert aufgefommen it, diefe Kenntnis traue ich 
Herin E. F. G. entſchieden zu. Anderſeits iſt der Umſtand, daß 
die Germanen ſich fortwährend befriegt haben, doch fein Beweis 
gegen ihr gemeinjames Vollstum. Oder wären dann die ein- 
Inen Griechen» oder Italilerſtämme, die ebenfalls in bejtändiger 
hde lebten, auch national verſchieden geweſen? — Wozu dies 

alles? Nun, Herr Gobat behauptet, daß die Burgunder, die 
Vorjahren der Juraſſier, zwar ein germaniſches, aber fein deut⸗ 
ſches Bolt geweſen feten und zu den alemanniihen Bewohnern 
der Schweiz ın einem völligen Gegenfap geitanden hätten. Beweis: 
die Burgunder hätten jich romantfieren laſſen, die Alemannen 
nidyt. Nur vergiht er, dak jene fich in einem von Römern bes 
wohnten Yande, dieje aber in einer fajt entvölferten Gegend 
niedergelajien haben. Wit demfelben Rechte wären übrigens die 
Langobarden, Weitgoten, Franken auch feine Deutidyen geweſen; 
denn aud fie haben fich romanifieren laffen. Oder find auch 
dieje drei Völker zwar Germanen, aber feine Deutiben? Man 
Ei, twie fich mit dieſem künſtlich gemachten Gegenfap zwiſchen 
ertich und germaniſch alles mögliiche beweiſen läzt. — ber 

felbit wenn es feſtſtünde, daß die Burgunder zur Zeit ihrer Nieders 
lafjung in der Juragegend deutic, geiproden bätten, würde Herr 
Gobat doch behaupten, daß dies nichts gegen die »nationalıte 
romande« ihrer Nachlommen bewieje. Und num kommt er mit 
den Schlagwörtern »les aflinitös de l'esprit general, des senti- 
ments, des aspirations, du caractöre de race uw. und Ipricht 
dann meiter von dem Recht der Nationalitäten, fich auszudehnen 
»l’une se croit superieure ä l’autre, elles se disputent le ter- 
rain; qu’elles se defendent!« — man ahnt, welche er in Wahrs 
beit für die superieure hält! Das hindert ihn aber nicht, an einer 
anderen Stelle die Schweiz glüdlic zu preifen, weil fie feinen 
Spradenfampf kennt, wobei er nur vergiht, daß dies einzig das 
Verdienſt der gutmütigen Deutichichweizer iſt. Scliehlidy ver— 
feigt er fich zu der Behauptung, daß die Deutſchſchweizer, die in 
ie franzöfiihe Schweiz einwandern, fein Recht auf eine deutiche 

Schule hätten und am klügſten täten, möglichſt bald zu völligen 
Franzoſen zu werden; fonit »ils ne pourront subir que des consö- 
quences fücheuses de l’isolement social.« Wie es aber die in 
die deutiche Schweiz eingewanderten Schweizerfranzofen machen, 
„B. in Biel (vgl. 03 Sp. 290 diejer Zeitſchr.), davon ſchweigt 
En Gobat; ja, Bauer, das ijt ganz was andres! 

Frankfurt a. M. Dr. Eduard Prigge. 

Lehrgang der Zufunfteihule nah piyhologiihen 

Erperimenten für Eftern, Erzieher und Lehrer dars 

geftellt von Berthold Otto. Leipzig, 8.6. Th. Scheffer, 1901. 

2198. 8°. Preis 4.4. 
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Der Berfafjer, der fich als Schüler Steintbald und Paulſens be: 
fennt und inzwiſchen auch als Herausgeber der Wodtenjchrift » Der 
Hauslebrere befannt geworben ift, hat in diefem Werfe die Ergebnifje 
jeiner Beriuche und Erfahrungen während einer fangjährtgen, mit 
feltener Hingebung ausgeübten Hauslehrertätigfeit, die er auch 
jept noch bei feinen eigenen Slindern fortiegt, niedergelegt. Er 
wendet ſich mit jeiner Schrift zumäcit an Hauslehrer, hofft aber 
in einem zweiten Teile die Verwendbarfeit der von ihm erprobten 
Unterrichtsweiſe auch in öffentlihen Schulen nachweiſen zu fünnen. 
Was er eritrebt, ift im wejentlichen eine Erneuerung der Grund⸗ 
füge Peſtalozzis, auf die er durch feine eigenen Beobachtungen 
und Verſuche unbewußt hingelentt worden ıjt. Vielfach berühren 
fih feine Ausführungen aud mit R. Hildebrands Buch vom 
deutichen Spradunterricht, und es ijt auifallend, daß dieſes jo 
befannte Werf nirgends von ihm erwähnt worden ift. Aus— 
egangen iſt er von dem Grundiage, feinen Unterricht mit Be- 
gung alles inneren und äußeren Ywanges, der bei der Übers 
lieferten sfünjtlihen«e Unterrihtswerie den Kindern auferlegt zu 
werden pflegt, ganz dem matürlichen Gntwidlungsgange ber 
Kindesjecle anzupaſſen, den jelbitändigen Neqgungen des Erkenntnis— 
tribes, den er bei allen Amdern ohne Ausnahme vorauejept. 
Er hat deshalb jeine Zöglinge meiſt im Freien auf Spazi: vgängen 
und möglicft in zwangloier Unterhaltung unterrichtet, für jeden 
neuen Lehrſtoff den »glüdlichen Augenblick abpafiend und feine 
Fragen meiſt aus den Augen feiner Schüler ablejend. Alle An— 
jtachelungen, beſonders Sceltworte und Straien, waren aus— 
geſchloſſen; bei jedem Miheriolge wurde die Urſache nicht in dem 
Umverjtande oder böjen Willen des Schülers, jondern in dem 
eigenen Ungeſchick geſucht. Dem Unterricht im Lejen und Schreiben 
ing ein über mebrere Jahre ausgedehnter Anihauungss und 
pracunterricht voraus, VBermieden wurde vor allem jede äufers 

liche Übermittlung fertiger Begriffe und Regeln in Ausdrücken 
und Wendungen, die der Spräche des Kindes noch fremd find. 
Denn in biejem dem gefunden Triebe des kindlichen Geiſtes wider: 
ftrebenden Verfahren, von deſſen Mißbrauch auf höheren Schulen 
der Verfaffer jedoch eine Übertriebene Vorſtellung hat, glaubt er 
die hauptiächliche Urſache aller Miherfolge erfannt zu haben, die 
von den Lehrern in der Regel auf die »fürchterliche Dummbeit« 
ihrer Schüler zurüdgeſührt würden, während gerade umgefehrt 
dieje verfehrte Unterrichtemweile auch in geifitg regen Knaben all 
mäblich den berüchtigten stupor paedagogiens erzeuge. Die auf 
diefen Grundſätzen beruhenden Unterrictsverjuhe hat der Verfaſſer 
regelmäßig von Tag zu Tag niedergeichrieben. Dieje Nieder: 
ichriften Liegen den ausführlichen Lehrproben zugrunde, die die 
wertoofiften Teile feines Buches bilden. Sie follen zeigen, daß 
durch feine natürliche Unterrichsweiſe den Schülern raicher und 
fiherer, als es in der Schule geichieht, nicht nur ein großer Schaß 
von ſtets auf Harer Anſchauung beruhenden Kenntniſſen, ſondern 
auc) eine »formale Bildung« gegeben werden könne, bie der durch 
den fremdſprachlichen Unterricht erzielten nicht nachitehe. An der 
Tat verdient fein Geſchick Anerkennung, die Schüter unter mögs 
lichiter Bermeidung aller ihrer Nitersitufe noch fremden Husdrudes 
weiien zu jelbitändiger begrifflicher Bearbeitung aller Anihauungen 
zu führen und ihnen im Aufjuchen der wejentlichen Merkmale, in 
er Beitimmung, Zerlegung und Einteilung von Begriffen eine 

Fertigkeit beizubringen, in der fie mit mandem Gymnafialichüler 
wetreifern fünnten. Ebenſo geſchickt iſt das vom Verfaſſer ge— 
ſchilderle Verfahren, Kinder, die des Leſens und Schreibens noch 
untundig find, in einer dem vorauegegangenen Anſchauungs— 
unterricht ganz entiprechenden Weile, durd) Beobachtung des eigenen 
Sprechens zu allmählicher Beherrſchung der gejamten Formen: 
und Saplehre zu führen. Selbjtwerftändlih kann das nur unter 
Anwendung deuticher, möglichit aus dem Wortoorrat der Kinder— 
ſprache enmmommener Fachausdrücke geſchehen. Berjafler bekennt 
—* einige jeiner beſten Benennungen und Formulierungen den 
Kindern jelbit zu verdanfen.') Leider ift auch er bei der Wahl 

1) Um jo auffallender ijt freilich ber Mißbrauch, den er felbjt 
in den anderen Abjdynitten jeines Buches mit den Fremdwörtern 
treibt, zuweilen jogar in Häufungen, wie fie auch bei Gegnern 
unferer Beitrebungen heute ſchon zu den Seltenheiten gehören 
(3.8. ©. 144: »Wenn durd eine aktuelle Kontroverſe bie 
Aufmerkſamkeit auf eine Emzelheit gerichtet ift, jo iſt dadurch die 
Indikation für die pädagogiſche Behandlung gerade biefer 
Einzelgeit gegeben«). 
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feiner Fachwörter unter dem Banne der eingemwurzelten Gewohns | 
heit, bei der Sprachbetrachtung Inhalt und Form miteinander 
zu verwechſeln, nicht felten in den fehler der werden eis dlho 
zfvos geraten, vor dem er bei anderer Gelegenheit fo eindring- 
lih warnt. Bielleidyt dürften ſich auch für jeine Unterrichtsweiſe 
die von mir in diejer Reitichrift empfohlenen Ausdrüde eignen 
(Zeitichr. 1903, Sp. 175ff.: Zur BVBerdeutichung der lateiniichen 
Fachausdrücke in der deutichen Sprachlehre). Wenn z. B. der Lehrer 
den Unterricht in der Saplehre in der vom Verfafjer geichilderten 
Belle damit beginnt, daß er am Anfang der Lehrftunde ftatt ber | 
üblichen Geſchichte ein tolles Durcheinander von Worten vorbringt, 
das die Kleinen zuerſt zu herzlichem Gelächter und dann zu der 
nebieterifben Forderung veranlaht, die Worte zu veritändlichen 
Gruppen zu ordnen, jo könnte ihnen an biefer Tätigleit des ord— 
nungsmähigen »Sepend«, das ſich mit der regelrechten Aufitellung 
ausgeichütteter Brettjpielfiguren vergleichen liche, zunächſt der 
Sinn des NAusdrudes »Sap« recht anichaulich Mar gemacht werben, 
und daran würden ſich ganz folgerichtig zur Bezeichnung des Ver: 
hältntffes, in dem die num richtig aufgeitellten Wörter zueinander 
fteben, die Ausdrüde Selbjtand, Juftand, Umſtand, Gegen— 
ftand anſchließen. 

Möge das mit fo viel Fleiß und Liebe geichriebene Buch recht 
viele Lejer finden und das Seine —— zur Erreichung deſſen, 
was der Verſaſſer in unbemuhter Übereinitimmung mit dem 
Schlußworte des oben erwähnten Hildebrandichen Wertes als das 

iel der »Zukunftsſchule⸗ bezeichnet hat, zur Überbrüdung der 
luft, die die Ktınders und Schulftube, die Volks- und höhere 

Schulbildung, die ungelehrte Alltags- und die gelehrte Bücher: 
welt voneinander trennt, 

Halenjee bei Berlin. Konrad Rudolph. 

Walter Pater, Die Nenaifjfance Studien in Kunſt 
und Poeſie. Leipzig 1902, Eug. Diederichs. 5.4., geb. 7 .M. 

Ein geiftvolles Buch, das außer im allgemeinen durch feinen 
reihen Gehalt auch dem Spradwerein im bejonderen durch die 
fböne und reine Sprache freude machen kann. Der Überſehzer, 
Wilhelm Schölermann, bemerft nämlich »zur Einführunge: 
»Bel der Übertragung ift der Verſuch einer möglichft reinen 
Verdeutſchung unternommen worden, jo dah die jparfame 
Anwendung von Fremdwörtern bem Kenner des eng= 
liſchen Textes zuerjt aufjällig erfcheinen mag. Ganz bes 
fonderen Danf jhulde ich hierbei den wertvollen KRatichlägen des 
Herm F. Sefton Delmer, derzeitigem (!) Lektor des Engliſchen an 
der Berliner Univerſität.« Alſo And wir Deutichen einmal nicht 
die remdwortfreudigiten, und ein Berliner Univerfitätälettor hilft 
vorurteilefrei mit, gute Verdeutſchungen zu gewinnen?! 

BZwidan. Theodor Matthias, 

Seitungsihan, 
Auffäpe in Zeitungen und Beitfchriften. 

Deutiche Erde, Beiträge zur Kenntnis deutſchen Volks— 

tums allerorten und allerzeiten. Herausgegeben von Paul Lang— 

bans. Gotha. 3. Perthes. Jährlich 6 Hefte. 8.4. 

Die von uns ſchon bei ihrem eriten Ericheinen herzlich be— 
grüßte (1901 Sp. 261) und wiederholt (1902 Sp. 142 u. 262) 
rühmend enwähnte Zeitichriit Deutiche Erde bat in ihrem vor 
kurzem beendeten 2. Xabrgang ihre Bemühungen, die Wenntnis 
von den Wohnfigen der Deutichen, ihrer wirtichaftlichen Lage und 
ihren geiftigen Berhältnifien zu verbreiten, zu erweitern und zu 
vertiefen, amt Erfolg ſorigeſeßt. Zum Teil beziehen ſich die Mit: 
teilungen auf die Vergangenheit, vorwiegend aber auf die Gegen— 
wart. Denen gebört u.a. an ein Auflap von Wiljer über die 
Wanderwege der Wandalen, zugleich mit mancherlei ſprachlichen 
und geſchichilichen Bemerkungen, alio zur Beichichte eines Stammes, 
der wie jo manche andere dem Deutichtum durch die Bölferwande- 
rung verloren gegangen it, und defien Andenken jeit der Erfindung 
des »Bandalismus« durd) einen Franzoſen im 18. Jahrhundert 
unter gehorfamer Nachbetung deuticherfeitd tagtäglich verunglimpft 
wird. Eine Abhandlung von Gerſtenhauer über die Entjtebung und 
Heimat der Buren, mit einigen Begleitworten des Herausgebers zu 
der dazu entworfenen Karte, lehrt die überrafchende Tatjache, daß 
über ein Viertel der Burenfamilien reichsdeutſchen Urſprungs iſt. 

. unternehmen des Deutiden Ndelövereine. 
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vd. Borried hält einigen Einwänden v. Pfiſters gegenüber wohl 
mit Recht an feiner Behauptung feit, daß Meh im Mittelalter 
und bis 1870 eine durchaus romanische Stadt geweien iſt. Die 
Kulturtätigkeit der Deutichen früherer Zeiten in Ungern, Livland 
und andern Ländern Oſteuropas wird verichiedentlich behandelt. 
Viel mannigfaltiger ift die Beitichrift natürlich noch betrefis der 
heutigen Zuſtände. Wir finden Arbeiten über die deutiche 
evangeliihe Heidenmilfion (im neuen Jahrgang joll eine folche 
über die fatholifhe folgen), über den deutſchen Gotteädienft und 
beutihe Schulen in der Fremde, über bie Zahl, Ausbreitung 
und Lage der Deutſchen in Dfterreihiich-Sclejien, in Steier- 
marf und den ſüdlich benachbarten Yändern, in Galizien (defien 
Deutictum die Lebensfähigteit beitritten wird), in Süd-Ungarn. 
in Deutich- Lothringen, in der Türkei, in der Südſee, nicht 
zum mindeiten auch über die Verhältmiffe in Deutichland jeibit, 
eine deutiche ⸗Gewinn- umd Verluftlifte für 1902« aus den ge- 
fährdeten Grenggebieten, alles mit einer Fülle von ftatifttichen 
Angaben und Tabellen. Erläutert werden dieſe Aufjäge von 
mehreren Tertlarten und beſonders von einer größeren Anzahl 
ebenfo genauer wie überfichtliber Sonderfarten, für deren tech- 
niſche und inhaltlihe Vorzüglichfeit der Ruf des Verlags wie des 
Herauägebers in gleiher Weiſe bürgt. Nebenher wird ſehr reich 
baltig und forgfältig über neuere Schriften zur Dentichtunde, zus 
fammen in 239 Nummern, berichtet. Für den neuen Jahrgang 
find an Beiträgen unter anderm verheiken: Deutichland vor 
1900 Jahren, die Sorben in der Laufik 1000, die Deutichen in 
Prag, Flamen und Wallonen in Belgien nad) der Zählung von 
1900, das Deutictum in Oberwalis, das Kirchen» und Schul—⸗ 
weien der Giebenbürger Sachſen, das Teraniiche Kolontiations- 

Man erkennt aus 
alledem einen Vorzug der Deutſchen Erde vor vielen neueren 
Beitichriften: fie ergebt ſich nicht in mebr perfönliden Grörtes 
rungen, in Betrachtungen, Stimmungen, fie ſchwelgt nicht in Ges 
finnung, fie tit fachlich und bietet dem gebildeten Leſer, dem 
Freunde unſeres Bolfes eine Fülle von Stoff zur Bildung eines 
felbftändigen Ilrteild über fo mande uns in Freude und 
Sorge bewegende Frage. Die Deutihe Erde verdient die Teil- 
nahme jedes gebildeten Deutihen, vor allem follten ſich aber 
Vereine und Geſellſchaſten, ſoweit fie nicht gänzlich dem Wer- 
gnügungs= Philijterium verfallen find, den — dieſer hoch⸗ 
verdienten Zeitſchrift nicht entgeben laſſen. 

Treptow b. Berlin. Prof. Dr. Theodor Blumenthal. 

Deutihe Wörter in der fremde Bon Dr. Karl 

Müller. — Sonntagsbeilane ded Dresdner Anzeiger. 1903. 

Nr. 49. 50. 51. 52. 6.—27. Dez. 
Die inhaltreiche und unterbaltende Darjtellung betrachtet zuerft 

die ins Franzöſiſche und Stalieniiche eingedrungenen Beitandteile 
des deutjchen Wortichapes, mämlidh Eigennamen, Bezeidinungen 
im Kriegsweſen, — das reichte Gebiet und ein merfwürdiger 
Gegenjag zur jpäteren Verwelſchung unferes eignen Heerweſens 
— weiter im Hof- und Staatömejen, im Schiffbau, Namen von 
Naturgegenftänden und Erzenanifien deö Handwerks, danadı die 
fogenannten Rückentlehnungen, d. b. foldye Wörter deutichen Ur— 
ſprungs, die ins Franzöſiſche oder Italieniſche übernommen und 
von daber dann mit entfremdeter Geſtalt ind Deutiche wieder 
zurücgefehrt find. — Eine Kleinigkeit ift mir aufgefallen. Irr— 
tümlich wird das dem ital. gherone und dem franz. giron Schoß, 
Schleppe zugrunde liegende altdeutſche Wort göro, güre, d. h. 
feiliörmiges Stück Yeug oder Yand »veridiollen« genannt; das 
Wort lebt noch und auch bei uns in dieſem Sinne als Gebr, 
Gehren, worüber das D. Wibch. 4, 1,2, 2542 — 2552 reichlich 
Nustunft gibt. Vielleicht hängt der »Gehrod« eigentlid, damit 
zufammen. Str. 

Offener Brief an die Jagdzeitung „Die Jagd‘ und 
ihre Lefer Bon W. Hübner. — E. C. Sandre. Münden. 
18. Zabrgang. 1903. Wr. 52. 

Ein fräftig Wörtlein ins Gewiſſen der Weidleute, infonderheit 
ber jcreibenden. Welcher Nügersmann wird denn Raubzeug 
begen? Gold; Raubzeug find die Fremdwörter, die fih in die 
Jagdzeitungen einniiten wollen. Die find wie Deireggers Salon- 
tiroler unter dem echten. »Wer, um fich gut auszudrücken, fich 
mehrerer Sprachen bedienen muß, um dann den Salat den Leſern 
vorzuführen, der foll die Feder liegen lajien.«e Soll der Jäger 



ſich auch ein Fremdwörterbuch zulegen? Der kennt nur eine Ges 
beimiprache, feine urträftige, waldduftende, anheimelnde, jchlichte 
BWeidmannsipracdhe, der Väter Erbteil, wohl auch zünftige Jäger— 
ſchreie und Weidſprüche, wie aud das Kägerlatein, das doch echt 
deutſch ift. Hört er das, ſpiht er die Lauſcher, und feine Lichter 
glänzen. Dod Fremdwörter, die Äugt er verwundert an und 
pfeift ab, oder er wird gar flüchtig, wenn fie ibm in den Wind 
kommen. Beſſer iſt's, er gibt ibnen eins aufs Blatt. So will 
es ber offene Brief, der ſelbſt auch ein Blatiſchuß ift. Er pocht 
an das Baterlandögefühl der edlen Nägerei. Er ſpricht auch den 
früheren Redakteur, jegigen Scriftleitere genau an und ver: 
langt, er jolle mit quiem Beiſpiele —— und mit ein paar 
fräftigen Strichen die Redaktion in eine Schrijtleitung, die Expe— 
bition in eine Sejchäftsftelle und die Abonnements= und Inſer— 
tionsbedingungen in Bezugs⸗ und Anzeigebedingungen verwandeln. 
Der den Brief jchrieb, ſaß gut an und hatte Büchſenlicht. Er 
hätte noch) daran erinnern fünnen, daß früher Berjtöhe gegen 
Beidmannejprade und Weidmannsbraud vor verfammelter Jägerei 
ftreng geahndet wurden und der Übeltäter ſich für diefe Strafe 
noch höflichſt bedanken muhte. ®. 

Kaufmannsdeutih. — Dürener Zeitung Nr. 10. vom 
14. Januar 1904. 

Es ijt der unten in unſern Bereindnachrichten Sp. 55 kurz er- 
wähnte ganz vortrefilicde Vortrag, den Herr Guftav Mettin 
im Dürener Zweigverein gehalten bat. Züchtigfeit, Marer Blick 
für die Sache im Meinen und im großen, heller Mut und eine 
Ihöne würdige Auffaſſung des Begriffes eine® deutſchen Kauf: 
manns ſpricht aus der ganzen Mede, die auch zu lefen ein Genuß 
ift und unter Kaufleuten und Nichttaufleuten weite Verbreitung 
verdient. Str. 

Eine ſprachgeſchichtliche Plauderei. Bon Eugen 

Holzner. — Voſſiſche Zeitung vom 12. Januar 1904, 

Wie ein geihidter Turner ſchwingt fich der muntere Plauderer 
von einer Erzählung Herodots mit einigen geichmeidigen Wellen 
u der deutſchen Wortzufammenjepung. Diefe Yufammen- 
epung, die er »ſozuſagen die —5 * Quelle neuer Wortbil- 
dungen« nennt, erijeimt ihm im Vergleich zu den franzöfiichen 
Fügungen mit de, A, pour ı. a. als ein mangelhaftes Ausdrude- 
mittel. Der auf diefer Zufammenfegung beruhende ſcheinbare 
Neihtum unferer Sprache bedeute alſo eine in Wirklichkeit »tief- 
reichende Armut« Entlehnt ijt diefe Weisheit aus einer Schrift 
H. Wernetes, »einer feinfinnigen Studie«, in der, wie man 
aus den angeführten Behauptungen erfiebt, manches Neue 
enthalten ift; nur iſt e& nicht richtig, und das Richtige — bie 
Verurteilung jchulmeifterlih plumper Zufammenjepungen — ift 
alt und betannt. Freilich gelingt «8 auch bei gutem Willen nicht 
immer gleich, für eine neue Sache ein einfaches kurzes Wort zu 
finden. Oft genug aber bildet dann die Zuiammenjeßung nur 
eine Durchgangäftufe, bis das einfache Wort für das allgemeine 
Veritändnis zur Bezeichnung aud des neuen Sonderbegriffs mit 
ber Zeit fähig geworden ift, man denfe nur Eijenbahnzug: Zug 
und Bahn, Fahr» oder Zweirad: Rad, Glühſtrumpf: Sırumpf. 
Dann ftirbt die ſchwerfällige Zufammenjegung dank bem befannten 
Gefege vom geringiten Araftaufwand von jelbit ab, nachdem fie 
ihren Dienft getan, und es bleibt das einfache Wort, um eine Bes 
deutung bereichert. Bei dem Fremdwort aeichteht oft genug das 
Gegenteil, daß es ſich um veritändlih zu werben erweitert; 
Pläfiervergnügen, Notationddrehung, Vogelvolisre, Tafernwirts 
Ihaft, Eramensprüfung, Guerillatrieg find einige Beilpiele dafür, 
und wohl die neufte Leiftung gleicher Art »Bräjentgeihenfe« 
bat diefe Weihnachten ein Bonner Blatt in der Anzeige eines 
Sattlerd gebracht. Und was die Unfruchtbarkeit betrifft, mit der 
»der erzürnte Sprachgeift« die Zufammenfegungen belegt haben joll, 
fo iſt freilich »Mufit, Mufiter, Mufitus, Mufilant, mufizieren« 
reicher als das faft einjame »Tontunft«; aber Magifter neben 
Schulmeiſter, ſchulmeiſterlich, Schulmeifterei, ſchulmeiſſern, Kava— 
lier (und teilweiſe Gentleman) neben Ritter, ritlerlich, Nitterlich- 
keit, unritterlich, Unritterlichleit und taufend andere, zujammens 
gelegt oder einfach, zeigen das umgelehrte Verhältnis. Doch weiter 
wollen wir uns nicht darauf einlafien, wir mühten ſonſt von diefer 
»jprachgejchichtlichen Plaubderei« auf den »Berfuch einer formalen 
Kritik des deutichen Wortihages« ſelbſt fommen, — jo heißt die 
1903 bei Bübdeler in Ejien erichienene Schriſt Werneles — und 
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das wollen wir nicht. Es ift von ihm und feinen Sonberbarfeiten 
bier und bei früherer Veranlafjjung (vgl. Zeitichr. 1902 Sp. 309) 
ſchon genug die Rede geweien. Str. 

Die BWeltiprade. Bon B. L. Wities. — Beilage zur 
Allgemeinen Zeitung, Nr. 294, Münden, 28. Dez. 1903. 

Das Streben nad) einer Weltipradhe iſt gleich vergeblich wie 
die Bemühungen um ben Stein der Weiſen oder ein Perpetuum 
mobile, Die Erfindung einer wiſſenſchaftlichen Beltiprace, 
wie fie Leibniz fuchte, konnte nicht gelingen, weil unfere Begriffe 
nicht find und nicht feitftehen wie mathematifche Größen, ſondern 
fließen und ſich fortwährend wandeln, und fodann, weil ſprach— 
licher Ausdruck und Denten fich nicht beiden. Gilt es aber, was 
das Biel der gegenwärtigen Bewegung ift (vgl. Sp. 45), eine wirt« 
lihe Weltverkehrsſprache, fo reichen die für den Wortichag in 
Ausfiht genommenen meiſt techniicden Weltwörter nur für ein 
äußerft beicdhränftes Gebiet des äußerlichen Verlehrslebens aus, 
für alles andere nicht. Meichte der Wortſchatz diejer Kunſtſprache 
aus, fo würde fie bei der Bieldeutigleit der natürlichen Sprachen 
oft für ein einzelnes Wort bis hundertfadhen Erſatz haben müfjen 
und wäre alio ganz unbraudbar. Und wäre es ſelbſt möglich), 
ihren Wortihag zu umipannen, jo müßte fie durch die Ungleich⸗ 
heit der Ausiprache in Urzeſter Zeit dem Schickſal der babyloniſchen 
Spradwerwirrung verfallen. Das etwa iſt der Hauptinhalt des 
überzeugenden, eindringenden Aufſatzes. Er iſt auch zeitgemäß, 
denn die Frage jteht auf der Tagesordnung und lodt viele in die 
Irre. Gerade jept ift in Frantkreich eine Histoire de la laugue 
universelle von 2. Couturat und 2. Leau erjchienen. Str. 

Die en (Berlin NW 52, Baulftr. 10) jtellt die 
obigen und früher hier genannten Aufjäge — nidt die 
bejprodenen Bücher — gern leihweife zur Verfügung. 

Aus den Sweigvereinen, 

(Aus Mangel an Raum müfjen leider mehrere Vereins» 
nachrichten für die Märznummer zurüdbleiben.) 

Aachen. Die Herberfeier des Zweigvereins fand in dem 
Feſtſaale der Lehrerinnen - Bildungsanjtalt unter ſehr lebhafter 
Teilnahme der gebildeten Kreiſe jtatt. In feiner Begrühungs- 
anfpradye wies der VBorfigende, Dr. Geihwandtner, darauf bin, 
daß Herder ald Vorläufer des deutſchen Sprachvereins zu be 
trachten je. Geſangvorträge der Schülerinnen ber Lehrerinnen 
Bildungsanftalt und Borträge von Herderjhen Gedichten leiteten 
zu dem Höhepunkte der Tyeler über, der Feſtrede des Pfarrers 
Kod. Die gehaltvolle Rede iſt in der Aachener Allgemeinen 
Beitung im Wortlaute abgedrudt. 

Berlin» Charlottenburg. In der Berfammlung vom 13. Ja— 
nuar 1004 wurde der Jahresbericht jomwie der Kaſſenabſchluß für 
1903 verlejen und der bisherige Vorſtand durch Zuruf wieder: 
gewählt, mit Ausnahme des Vorfigenden, Freiherrn von Vieting⸗ 
hoff, der wegen häufiger Abweſenheit von Berlin gebeten hatte, 
von feiner Wiederwahl Abftand zu nehmen. Neu trat in den Bor: 
ftand ein Kontreadmiral Plüddemann. Darauf trug der unlern 
Mitgliedem von früher wohlbelannte Hofihauipieler Müller- 
Hanſen einige ausgewählte Gedichte von Wildenbrud vor 
und erntete wiederum den lauten Beifall der zahlreichen Zuhörer 
durch feine Kunst. Mit reichen Stimmmitteln ausgejtattet und 
voll Verftändnis für das Wejen und Empfinden des Schriftitellers, 
gelang es dem Wortragenden meifterhaft, den ergreifenden, im 
einzelnen padenden Eindrud der ausgewählten Dichtungen Wildens 
bruch® auf die Anweſenden wirken zu laſſen. Nach Schluß der 
Sipung wählte der Borjtand zum erjten Vorſiher Eiienbahns 
bireftions» Bräfidenten a. DO. von Mühlenfels, zu dejjen Stell 
vertreter Oberlehrer Dr. Stebert, zum Scapmeifier Verlags— 
et F. Beragold und zum Schriftführer Kaufmann 

. Badelt. 

Breslau. Am 9. November 103 trug Fräulein Marie 
Dberdiced auf Erſuchen des hiefigen Sprachvereins im Saale des 
Magdalenengymnafiums eine Reihe ihrer ſchleſiſchen Dichtungen 
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in gebunbener und in ungebundener Rede vor und erntete bei 
den mehr ale 250 Zuhörern reihen Beifall. 

Erwähnung verdient aud, dah am 10. Januar 1004 an ber- 
jelben Stelle der Vorſihende des hiefigen Breukiihen Beamten= 
vereins, Rıolefior Meifter (vordem Proſeſſor am Magdalenen— 
gumnafiumt), an einem Bortrageabende des Beamienvereind eine 
Wanderung durd das Webiet der deutſchen Sprade 
antrat. Es muhre die anweſenden Mitglieder des Sprachvereins 
jehr erireuen, daß ſich Proſeſſ for Meiſter, der auch ſonſt ſeit 
langer Zeit bemüht iſt, in den Satzungen und ſonſtigen Ber— 
önentlichungen des hieſigen Beamtenvereins Neinbeit und Klarheit 
der deutſchen Sprache zu pflegen, in ſeinem Vortrage durch 
aus innerhalb der für den deutſchen Sprachverein geltenden 
Linien bewegte; feine Anregungen, der Mutterſprache auch im 
Dienit: und Geicäfteleben die ihr gebührende (Ehre zu geben, 
haben vielleicht noch mehr Eindrud gemadıt, ald wenn derſelbe 
Inbalt an einem Bortragsabende des Deutſchen Spradyvereins 
gegeben worden wäre. 

Düren, Die Sigung des Zweigvereins am 12. Januar, an 
der auch eine Anzahl von Gäſten teilnabm, wurde von dem Wors 
fißenden, Kealgumnaftaldirefior Dr. Beder, mit einigen geſchaft⸗ 
lichen Mitteilungen eröffnet. Angebote Fremder zu Vorträgen 
wurden abgelehnt, weil man das Bedürfnis aus eianen Sträften 
n decden in der Lage iſt. Bor kurzem hat der Vorſihende jelbft 
ber ©. Hauptmanns Berlunfene Wlode geiprocden, und 

demnädit wird Profefior Shürmann mit einem Bortrag über 
die Erfeldichterin Klara Viebig folgen. Ferner legte der Italien: 
wart, Herr Cäjar Schüll, Rehnung, und durch Zuruf wurde 
ber alte Vorftand wiedergewählt. Darauf hielt Herr Guſtav 
Mettin einen Bortrag über Kaufmannsdeutſch. Nicht 
in dem Mangel des deuticen Kaufmanns an vaterlänbdiicher 
Gefinnung, fo führt er aus, liegen die Urſachen der betrübenden 
Ericheinung, denn darin lafie er fih von feinem andern über- 
treffen, jondern, abgeſehen von den allgemeinen Schwächen unjeres 
Volles, in der Übertieferung und Gewohnheit, in der ganz freien, 
an feine BVorbildung gebundenen YZulammeniepung des Handels» | 
ftandes und in dem Mangel an jeder Oberlenung oder bejtim- | 
menden Stelle. Er zeigte nicht nur an jchlagenden Beiipielen die 
Verderbnis, fondern gab aud die Wege zur Bejlerung und end= 
lichen Heilung an. Die Ausführungen wurden mit jtarlem Bei— 
fall auigenommen, der Vorſihende rühmte die ſchöne Form, den 
fernigen Inhalt des Bortrages und den Freimut, mit dem ein 
deuticher Raufmann über Kaufmannsdeutich jpredie; Gymnaſial⸗ 
diretor Dr. Weisweiler bob noch mit befonderem Dantesworte 
ben echt deutichen Gedanten hervor, auf dem der Redner das 
Ganze aufgebaut habe. Dem in der Beriammlung ausgeiprodyenen 
Wunſche vollmändiger Wiedergabe der Ausführungen deö Herm 
Mertin find bereitwillia drei Blätter, die Hurs Beinng, die Düre- 
ner Heitung und die Dürener Volkszeitung nachgekommen und 
der Bereinsvorftand wird eine Anzahl von Abdıücden an die Ge— 
ſchaftshäuſer der Gegend verteilen. 

Eſſen. Nachdem Anfang Oltober eine Borftandejitung ftatt- 
gefunden hatte, wurde im Laufe desjelben Monats die Haubtver- 
jammiung abgehalten, in der zumäcit der bisherige Vorſtand 
wiedergewählt wurde: Prof. Dr. Imme, 1. Borfigender; Geh. 
Baurat Kohn, 2. Borjigender; Oberlehrer Wılb. Schmidt, 
Schriitführer; Buchbändler Heyne, Schatzmeiſter. Dann jpradı 
Brof. Dr. Imme über die Tagung des Gejamtvereins in 
Breslau, wobei er unter anderm näber auf den Vortrag Behaghels 
einging. — Im November hielt Oberiebrer Wilh. Schmidt 
eine Vortrag über das Fremdwort in der Zeitung. inter 
Bugrundelegung einer bejtimmten Nummer des Eſſener General— 
anzeigerö beiprad) er die Fremdwörter 1. im Rahmenwerk der 
Beitung, 2. 
3. in den Tagesneuigfeiten, 4. in den Anzeigen. Cine derartige 
Bezugnahme auf eine beitiimmte Nummer einer Zeitung ift den 
Aweigqvereinen bei einem ſolchen Bortrage jehr zu empfeblen, da 
fie die Teilnahme der Zuhörer außerordentlich erhöht. An den 
dem Vortrage folgenden röıterungen beteiligten fich auch mehrere 
Vertreter der Preſſe, die fich in der Hauprjache uitimmend äußerten. 
Bielfache Shwierigfeiten find auf diefem Gebiete nicht zu vertennen. 
Auf eine wurden wir noch nochtäglich aufmerfam gemacht, daß 
nämlich für den Kopf der Heitung eine Kupferplatte benupt wird, fo 
daß ein einzelnes Wort nicht geändert werden fann. — Im Dezrmber 
hielt wieder Prof. Dr. Imme einen Vortrag, und zwar über die 

in den größeren politiſchen und jonftigen Auffäpen, | 
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Frage: In welhem Sinne ift beute ein Reihsamt für 
deutiche Sprache dringend nötig? Im Sinne der Ausfüb- 
rungen Bebagbel& wußte der Redner die Verſammlung von dem 
Nupen eines derartigen, hoffentlich batd ins Leben tretenden Reichs— 
amtes zu Überzeugen, Den fünf biefigen Zeitungen wurde, wie 
auch über alle anderen Vorträge, ein entiprechender Bericht durch 
den Schriftführer übermittelt. — Nach verichiedenen feblgeihlagenen 
Verſuchen iſt es mun vor kurzem auch gelungen, in einer der 
biefigen Zeitungen, dem Generalanzeiger, eine Sprahede eins 
zuniditen, die jeden Samstag erjchemt und umter Leitung des 
Schrijtfübrers ſieht. 

Franffurt a. N. Die Schwierigkeiten, die ſich dem Ver— 
jtändnis für unjere Beſtrebungen und deren Ausdehnung wohl 
mancherorten enigegenſtellen, mögen jelten jo groß fein mie 
bier. Dazu trägt bei einmal die Cigenart der ehemaligen freien 
Reichsſtadt mit einer noch immer deutlich bemertbaren Abneigung 
gegen alles, was altpreußiich ift oder auch nur ſcheint, wähıend 
ein ebenjo deutlich ertennbarer Aug nach Sübdeutichland und 
Ofterreich bin geht, ferner die lebhaften Handelsverbindungen 
mit dem Auslande, bejonder® mit Baris, die ein reges Hin⸗ und 
—— des Verkehrs im Gefolge haben. Sodann hat ber 

erein gegenüber der reihen, fait erbrüdenden Fülle geiftiger 
Genüſſe, namentlich vortrefiliher Vorträge, die das Winterleben 
foft Abend für Mbend bietet, einen fchweren Stand. Unter dieſen 
Umftänden ift es gewiß aller Anerfennung wert, wenn die Herren, 
welche die Gejicäite des Yweigvereins jchon länger wahrnebmen, 
den Mut nicht verlieren. Der Boritand bat fich zu Beginn des 
verflofienen Jahres durch eine Anzahl — ergänzt und 
einen befonderen Arbeittausihuk emannt. Der Beitand an Mit 
gliedern weiſt eine allerding® noch langiame Zunahme auf. In 
dieſem Winter wurden zwei Familienabende veranftaltet. An 
dem eriten gab Schriftfteller Dr. Bantter eine launige Plauderei 
über die Fremdwörter der Frankfurter Mundart, an die 
fih Borträge in Frankfurter Mundart und andere Darbietungen 

ſchloſſen. An dem zweiten Abend bot Oberlehrer Dr. Höfer 
einen gediegenen Vortrag über den Wandel in der Aus— 
ſprache des Schrifideutihen. Daran ſchloß ſich eine Erörte— 
rung über Sprachſchäden in der Geſchäſftsſprache, namentlich 
in gej&äftlien Anzeigen. Oberlehrer Dr. Sprengel gab eine 
einfeitende Überficht über den Gegenitand und beiprady die Mittel 
und Wege zur Belümpfung der herrihenden Mißſtände. In der 
lebhaften Erörterung, die ſich bieran ſchloß und an ber fich 
beionders Oberlebrer Dr. Merian-Genaft und Schniftiteller 
Dr. Gantter beteiligten, wurde zwar ein nicht zu verfennender 
Fortſchritt auf diejem Gebiet anerfannt, aber auch feitgeftellt, 
daß noch jehr viel zu tum übrig bleibt. Zum Eclufie des Abends 
erireute E. Kanngieher vom Franliurter Schauſpielhauſe die 
Anweſenden durd den zündenden Vortrag mundartliher Stüde. 
Dieje Familienabende Faden der mannigſachen Schwierigleiten 
ungeachtet ſorigeſetzt werden. 

Haynau. Am 1. April verfammelten ſich die biefigen un— 
mittelbaren Mitglieder des Allg. Deutſchen Spradvereins zu einer 
Beiprediung und regten die Gründung eines Zweigvereins an. 
Darauf bielt am 9. April der Leiter des Werbeamtes, Gnmnafial- 
oberl. Dr. Günther Saalfeld, einen Bortrag über Ziele und 
Zwede des Allg. Deutiben Sprachvereins, und im Anſchluß daran 
wurde die Gründung des Zweigvereins Haynau volljogen. Die 
Mitgliederzahl ſtieg im Laufe de& Jahres auf 45. Der Zweig- 
verein bielt am 27. April feine erite Verjammlung ab, in der 
die Satzungen beraten wurden. Mm 3. Draember prach Relior 
Luſtig Über Sprache, Schrift und Rechtſchreibung. Die 
Hatmaner Zeitung und das Haynauer Stadtblatt haben bereits 
willigit dem Zweigvereine eine Sprachede eingeräumt. 

Köln. Der Aweigverein veranftaltete in der Mula der Han— 
delshocuſchule eine Erinnerungefeier zur 100. Wieberfehr des Toded- 
tages Johann Borfried Herders. In kurzen trefflichen Worten 
fennzeichnete Oberlandesgerihtärat Reuſch den Sohn de Moh— 
runger Vollsſchullehrers als Herold nationalen Dentens und 
Fühlens, als tiefen Denter und feinfühligen Spradforicer, als 
Dichter und vor allem als Lehrer und Geichichtäichreiber der 

| menfclicen Gefittung, umd ging dann näher auf Herders Be— 
jnäraung mit der hebrätichen Poeſie ein, mwodurd ſich eine 
natürliche Überleitung ergab zu dem Vortrag des nadı Worten 
bes Niten Teftaments von Dr. Hermann Wette gedichteten und 
den Manen Herders gemwidmeten fünfaltigen Trauerjpiels Simfon. 
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Der Dichter trug drei Aufzüge feiner Dichtung vor, die in 
Verwebung des Bibelwortes mit der eigenen Spradgeitaltung im 
bibliſchen Stilgeifte, unter Beibehaltung des Gleichlaufs der Sap- 
glieder in der hebräiichen Poeſie, durch hohe Sprachſchönheit erfreute 
und den Herkules des ißraelitiihen Woltes dem Empfinden der 
zahlreichen Zuhörer in padender Weife näher rüdte. Beide Redner 
wurden durch reichen Weifall belohnt. 

Köthen. Im verflofjenen Jahre find neun Verfammlungen 
abgehalten worden; der Bejuch war zritweije ſehr gut, zu andern 
Zeiten lieh er allerdings bedenklich nad). Es haben vorgetragen 
am 16. Januar Oberlehrer Dr. Gorges: Einiges über Röthes 
ner Familiennamen (diefer Bortrag erſchien ſpäter in der 
Spradede), am 27. Februar Prof. Streider über die neue 
deutiche Redhtihreibung, am 24. März Oberlehrer Dr. Arndt 
über Jahns »Deutfches Boltstume«; die beiden lepten Abende 
wurden noch beionders durc den Bortrag einiger Schmwänte von 
Hans Says gewürzt, die Amtsgerichtsrat Bannier (jebt Lands 
ericht&direftor in Dejjau) vorlas. Am 23. April trugen Chemiter 
oblgemuth und DOberlebrer Demmel einiges aus neueren 

deutſchen Dichtern vor, eriterer aus Stem, Fulda, Avenarius, 
Lienhard, lebterer aus den Schriften Renners. Während des 
Sommers fielen die Berfammlungen aus; fie wurden aber wieder 
aufgenommen am 23, September mit einem Vortrage des Seminars 
lehrers Schneider: »Wie hat fich die menihlibe Sprade 
entwidelt?« Am 22, Oltober ſprach Oberlehrer Benjemann 
über die Ausſprache der Fremdwörter im Deutiden. 
Sehr gut beiucht, aud von Damen, war der Vorlefungsabend 
am 24. November, an dem »Heiteres aus deutſchen Dich— 
tungene vorgeleien wurde, und zwar aus Naabes »Wunnigel« 
von Ghemiter Wohlgemutb, aus Bıindmand »asper-Obm un 
ide von Oberlebrer Beniemann und aus Sommers Geſchichten in 
Rudolſtädter Mundart von Brofefior Streicher. Am 18. Dezember 
endlich ſprach Superintendent Hoffmann über »Die durch— 
geiehene Ausgabe der deutſchen Bibel nad) ihrer ſprach— 
lihen Seite. Wie jchon erwähnt, wurde auch die Einrichtung 
einer Spracere im ⸗Köthener Tageblatte gepflegt; im ganzen 
find im Jahre 1903 neun Spracheden veröffentlicht worden. Für 
die Bücherei des Zweigvereins find erhebliche Anſchaffungen ge— 
macht worden. 

Marburg a. d. Drau. In der Januarverſammlung hielt der 
Borfigende, Dr. Mally, dem in Graz veritorbenen einftigen 
Schriftführer und langjährigen Mitgliede des Zmweigvereins, Pro— 
feffor Karl Neubauer, einen Nadıruf. Hierauf ſprach der Bahn 
beamte Otto Rößler aus Villach über die Unrichtigkeiten 
und Verzerrungen in der deutihen Scrift- und Um— 
gangsjprade. Er erwähnte den ungünftigen Einfluß, den frans 
zöſiſche und englische Erzieherinnen auf die in ihrer Mutterſprache 
noch nicht ficheren Kinder ausüben und der im Oſterreich auch 
vielfach durch ſlawiſche Kindermädchen ſich geltend macht. In den 
Mittelichulen beeinträchtigt ſodann die Bevorzugung des Yateiniichen 
und Griechiſchen den deutichen Sprachunterricht. Er fordert bie 
Mütter auf, ihre Sorgfalt der Mutterfprache ihrer Kinder zu 
widmen. Auf das Zeitungsdeutſch übergebend, geißelt er die 
vielen Unrichtigfeiten und Verſtöße, die da zutage treten. Aber 
auch in den Novellen und Romanen wird nidıt mehr auf ein 
richtiges Deutich geiehen. An der Hand des Buches von Wuſtmann 
wurden nun die häufigiten Fehler gegen ben Sapbau uiw. bes 
iprochen. Schließlich fordert der Nedner auf, dem Allgemeinen 
Deutichen Spradyverein möglichft viele Mitglieder zuzufühnen, um 
fo eine Beſſerung unirer Schrift- und Umgangsipradye zu erzielen. 
— Oberingenieur Scheitl las einige launige Gedichte des ober: 
öiterreichiichen Kupferſchmiedes Hönig vor, und Stabtratsbeamter 
Berntopf ipielte, vom Mufiflehrer Köhler am Flügel begleitet, 
mehrere Mufititüde auf der Kniegeige. 

Münden. Am 9. November berichtete in ber eriten Monats- 
verjammiung diejed Winterhalbjahres Prof. Brunner über die 
Hauptverjammlung in Breslau, Am zweiten Vereins— 
abend (7. Dezember) hielt Univerfitätsprofeflor Dr. Munder vor 
einer überaus zahlreichen, auc aus vielen Gynmaſiaſten bes 
ftehenden Zuhörerjchait einen Bortrag über Herder, der »ein 
geiftiger Führer unferes Volles war wie kaum ein zweiter und 
ein Metiter in der Überiepungstunft wie wenige; denn fteis und 
überall traf er den rechten Tone, Much die reiche und wohltätige 
Wirtiamteit, die Herder in jeinem Berufsleben entfaltete, wurde 
geihildert. Endlich erörterte der Redner die vielfache Anregung, 

die Herder der Entwidiung des deutſchen Lebens gab, und feinen 
bedeutenden Einfluß auf die Stürmer und Dränger, auf die Ro— 
mantifer und vor allem auf Goethe. — In tiefe Trauer wurde 
der Bmweiqverein Münden durch den Tod ſeines Vorſtandsmit⸗ 
gliedbes Richard Deye verfeßt, der, ein geborner Oldenburger, 
viele Jahre ala Profefjor der neueren Sprachen an der Handelss 
ſchule in Münden wirkte. Überaus liebenswärdig im ümgange 
und ſiets bereit Durch Vorträge die Ziele des Vereins zu fürdern, 
war er und ein teures und wertvolles Mitglied. Selbit dichteriich 
veranlagt — er hat viele prächtige Gedichte verfaßt, namentlich 
ur Verherrlichung des Deutichen Reiches und feines Gründers 
ismarct — veritand er es meilterhaft, mit feiner marfigen 

Stimme machtvolle Dichtungen vorzutragen. Auch ald Redner 
trat er namentlid bei vaterlündiſchen Feſten öfters auf, jo bei 
der Einweihung des Bismardturmes am Starnbergeriee. Die 
Ideale des Burichenichafters bewahrte er treu fein Leben lang. 
Jeder hätte der hräftigen Frieſengeſtalt das höchfte Greiſenalter 
propbezeit, und nun fan der noch faum Fünfzigjährige fo jäh ins 
Grab! — In der dritten Monatöverfammlung dieſes Winter: 
halbjahres (am 11. Januar) widmete der erſte Vorſihende, Prof. 
Dr. Munder, dem jüngft verftorbenen Gründbungsmitgliede des 
Münchener Zmeigvereind, Richard Deye, einen warmen Nach— 
ruf. Hierauf beiprah Dr. Wilhelm die »Redeweiſen für 
Sterben und Totjein«e. Auf Grund überaus jorgfältiger 
Studien wies er nad, dal; jene Redewendungen zunächſt von der 
Kirche beeinflußt feien, die eine Menge von Wusdrüden für 
Sterben und Tod der Philoſophie der Scholaftiter und der Bibel 
entnahm. Mn diefe Beziehungen reigen ſich Übertragungen aus 
den alten Schriftftellern durch die Humaniften. Endlich verdanten 
wir verſchiedene Ausdrüde der Sprache ber eingelnen Stände, 
3. B. der Krieger und Mufitanten, ferner dem Notwelich und der 
Sprechweiſe ded gemeinen Voltes. Aulept wurde vom eriten 
Borfipenden und vom Schatzmeiſter der Jahresbericht eritattet 
und der Borftand ergänzt. 

Wien. Am 16. Dezember fand unſer zweiter diesjähriger 
Bereinsabend ftatt. Prof. Joſef Baß hielt einen Vortrag Über 
Einige Gegner Goethes im Anſchluß an das Bud, »Aus 
dem Lager ber Goethe-Gegner⸗ von Dr. Mid. Holzmann 
(Berlin, Bebrs Verlag. 1904). Er beſprach zuerit die beiden 
Kleinigteitsträmer Franz dv. Spann und Martin Span, von denen 
der erſte den Fauſt, der zweite einige Perlen der Iyrijchen Dichtung 
Goethes in der alemücterniten Weife verurteilt. Die mitgeteilten 
derben, kleinlichen, überaus nüchternen Proben der Kritllaſter, be 
onders die jchulmeiiterlihen Berbejjerungen Spans, ſowie beider 
orwurf, Goethe fei ein Stümper, erregten Heiterkeit, die darauf 

folgenden Nobigen und giftigen Angriffe Glovers (Dedname für 
Chr. H. ©. Höhn und J. H. Chr. Vogler) auch Entrüftung. Nach 
furzer Erwähnung Menzels, SHengitenbergs und Görres’ ſchloß 
ber Vortragende mit dem befannteiten Gegner des Dichterfüriten, 
mit Börne, deifen feindfelige Stellung ſich aus feinen politiſchen 
Anſchauungen erkläre, der aber der dichteriichen Größe Geredhtig- 
keit widerfahren laſſe. 

Bitten. Die am 16, Dezember vorigen Jahres abgebaltene 
Monatsfigung geftaltete ſich zu einer ſchlichten Herder-Gedenk— 
feier. Der erite Borfipende, Netior Prof. Dr. Schütze, wies 
in einer einleitenden Anſprache darauf bin, daß das Bild Herbers 
aleih dem Stlopftods, der durch die hundertjährige Wiederkehr 
feines ZTodestages im Frühjahre (14. März) die Blide aller ge 
bildeten Deutſchen wieder auf fich gelenkt, vor dem glängenderen 
Doppelgeitirn Goetbe- Echiller etwas verblaht jel, daß man ſich 
aber doc; unfere Haffiiche Dichtung des 18. Jahrhunderts ohne 
Klopftod, den Schöpfer der neueren deutſchen Dichteriprache, und 
ebenio auch ohne Herder gar nicht benfen fünne Dann ergriff 
Dr. Alfred Neumann das Wort zit einem etwa andertbalbftündigen 
BVortrage, in dem er dad Keben und Wirlen Herders unter 
bejonderer Berüdjihtigung jeiner Verdienjte um die 
deutſche Sprade und das deutſche VBoltstum jcilderte. 
Zum Schluß erörterte der Bortragende die Frage, wie ſich Herder 
wohl, wenn er noch lebte, zu den Beftrebungen des Deutſchen 
Spradivereins geiteflt haben würde, und fam auf Grund jeiner 
Schriften, bejonders der ⸗Fragmente«, der »Kritiihen Wälder« 
und einiger erit nady feinem Tode befannt gewordenen »Humani- 
tätöbriefee, zu dem Ergebnifje, daß Herder als ein ebenſo mah- 
voller wie entichiedener WBortämpfer unferer Sache betruchtet 
werden fann. 
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Brieftaften. 
Herm 6,8. ..., Wien. Für Villa it die Verdeutſchung 

Landhaus ihon jeit Jahren allgemein üblid. In den neueren 
anıtlıhen Bauordnungen für die gröheren deutichen Städte findet 
man längit feine Villen mehr, jonden nur noch Landhäujer, 
Landhaueviertel, Iandhausmähige Bebauung ujw. Die Ybnen 
gegenüber aufgeftellte Behauptung eines Baufadjverftändigen, daß 
zwiſchen »Bılla« und ⸗Landhaus« ein Begriffsunterſchied beitehe, 
beruht — wie in ähnlichen Fälen jo häufig — auf perjönlicher, 
willtürlicher Auffafjung. O. S. 

Herrn M...., Pi. Sie meinen, ſtatt Gießener müſſe es Gießner 
heißen. Aber der einzige zuſtändige Richter, der Spradgebraud, 
enticheidet gegen Sie. Das Verzeichnis auf Sp. 10 diejes Jahr⸗ 
gangs umjaft 42 Bildungen auf er, bei denen das =n bes Ortös 
namens nicht weggemworfen iſt; unter diefen find aber +41 auf 
ener, denen als einzige Abweichung Bozner gegenüberiteht. 
Die Schreibung Gießener ift jedoch nicht notwendig ein Hindernis 
für die Ausſprache Siehner. Es wird ja aud) gewöhnlich nicht 
Stehen, fondern Gießn geiprodhen. O. B. 

Herrn J. F. . . . Köln. Der Familienname Fumm, Fomm 
iſt m. E. eine zweiſtämmige Kurzſorm des altdeutſchen Bollnamens 
Foltmar (Folmar⸗der Bolfsberühmte, Weitberübmtes. Die Über: 
lieferung, dab der Name aus der Normandie ftamme, iſt ſchwer— 
lich begründet. U. Heinpe. 

Herm J. W...., Bichen. Man kann, wie Sie richtig bes 
merten, eine Öröße nur »mite einer anderen »multiplisieren«, 
aber nicht »in« eime andere; ebenfo aibt es nur cm »Produft« 
aus einer Größe A ⸗und« einer Größe B, aber nicht »in« eine 
Größe B. Der verwerflibe Gebrauch des »in« beruht wohl auf 
einer übel angebradıten llbertragung des Ausdruckes »dividieren 
ine. — Auch »proportional mite iſt nicht zu billigen; bejier 
ift »proportional zu · MWber warum nicht audı: A it B pros 
bortional? Der 3. Fall von B beift eben auch B. — »Dieſes 
Gewicht ergibt jich zu 20 ge halten wir nicht für richtig jtatt: 
»biejes (fic ergebende) Gewicht beträgt ZU ge oder: »es (jomit) ers 
ibt fid) ein Gewicht von 20 g*. — Weiter verwerien Sie mit 
echt die Fügung: »Sei M der Mittelpunft eines freies, jo 

ifte... Es muß lauten: »M feie (oder: es jei Me) »der Mittels 
punft eines Kreiſes; dann ifte... oder »Iſt M der Mittelpumtt 
eines Kreiſes · (oder: »wenn M... ifte), »fo iite... — Wunder: 
lich ift aud) der Musdrud »in eine Gleichung eingehene jtatt: 
»in einer Gleichung vorlommen«. — Ganz überflüffig und gegen 
den gewöhnlichen Sprachgebrauch ift »aujladen« jtatt »laden« 
in Fällen wie: »Stonduftoren (Leiter) werden aufgeladene. Waren 
werden »aufgeladene« (auf einen Wagen), audı ein joldyer Wagen 
wird »aufgeladen«; aber ein Gewehr, Geſchliß u. dgl. wird »ge- 
ladene«, und fo aud) ein Konduttor. 

Alle dieje Seltfamfeiten, die nach Ihrer gütigen Mitteilung 
ber Sprache der heutigen Phyſiler und Mathemariter eigen jind, 
haben ſich gewiß noch nicht jo feitgefept, dak ihre Belämpfjung 
ausfichtälos wäre. Und eine bejondere Standesſprache, wie es 
die ded Weidmannes ijt, der man Launen und Abweichungen vom 
fonit Üblichen nachjieht, liegt hier nicht vor. Männer ver Wiſſen⸗ 
ſchaft jollen ſich micht in einen Schleier ungewöhnlicher Sprads 
fligungen einhüllen, ſondern durch die Wahl allgemeinverjtänd: 
licher und -üblidyer Spradhformen eine möglichſt große Klarheit und 
Anſchaulichteit zu erreichen fuchen. 

Einen der von Ahnen gerügten Ausdrüde möchten wir indes 
in Schuß nebmen, nämlich »anreihern« im Sinne von »reichlich 
anfammeln, verdidjten, fonzentrterene. Der Begriff des reich- 
Iıhen Anjammelns jdjeint uns In dem Worte mit glückicher 
Kürze wiedergegeben, und es hat Gegenſtücke eimerjeits in »be— 
reicherne, anderjeit® in sanjammeln, anhäufen, anfülene« Bor allem 
aber ijt es ein alter Ausdruck des Hüttenweſens; es bedeutet 
bier: geringbaltiges Erz durch Zuſchlag oder wiederholtes Möjten 
veicher machen, und bat nicht nur die Ableitung »Anreicherung« 
neben fich, fondern auch die Zufammeni- kungen »Anreicherofen, 
⸗ſchlacke · Schon früh ift es auch in übertragenem Sinne ver- 
mwandt worden, mehrfach bei Leibniz, 3. B. »viel Gutes, damit 
die deutiche Sprache allmählich —— 

»Streng« iſt heute die gute, ſchrijtgenäße Form, nicht »ſtrenge«, 
ebenjo seng, gering, geidwind, milde, dagegen ⸗blöde, gerade, 
müde, jprödes; » gelind(ele ichwanft. Im Mittelbochdeutichen hatten 
alle dieje Emenichaftswörter ein e, das ſich in Wundarten wie 
in der Umgangsſprache vieljady erhalten hat. Wenn von mandıen — — —— — — —— — — — — — — — — — —— — 

gerade das Umſtandswort mit e verſehen wird (»Ätrenge«), fo iſt 
das ein Nachtlang dr alten Mdverbialendung =e (val. Sp. 27F. 
d. Jahrg.), die ſich jchriftiprachlih nur in »langee erhalten bat. 
Auch »rapid« fit beſſer als »rapıde«, am beiten ober ganz zu meiden. 

Die werblihen Bornamen bleiben heute in gewählterer Sprache 
im 3. und 4. Falle unverändert; »@reten, Yotten« uſw. haben 
ſich nur in voltätümlicher Rede erhalten. Der Wesiall wird mit &, 
bei denen auf e auch mit n® gebildet, aljo: ⸗Greteſn)s, Annas« ulm. 

Herrn W. ©,..., Hildesheim Die Nedendarı >einen 
ſtößt der Bod« wird zumeiit von dem krampfhaften Schluchzen 
eines heftig Welnenden gebraudıt, auch in der form ser ſchluchzt, 
daß ihn der Bod ftöhte, oder »ald wenn ibn der VBod geſtoßen 
hätte«. FFrenfien jagt daflir kürzer: »aber fie fonnte nicht reden, 
fo ſtark ftieh es fie« Jörn Uhl S. 114); vgl. audy: »nur zuweilen 
ſtieß das Schluchzen noch in der ftehle« (ebenda S. 117). Jedoch 
wird nicht bloh das ſtoßweiſe Schluchzen auf Stöke des Bodes 
zurüdgeführt, fondern auch tolle Laune, Übermut, Autgelafienheit. 
So ſpricht Suglow von einem »Bäuerlem, das vom Bod des 
Übermutes geftohen wird«, und Eduard Horfer (Mus dem Bolte 
©. 47) ſagt: > wo ijt der Menich, den der Vod nicht einmal 
ftößt?« YUnd jo find auch die von Ahnen mitgeteilten Worte 
GEhriftian Morgenfterns zu veriteben: »doch als uns ſtieß jujt am 
tollften der Bod« tliberiegung des Ibſenſchen G⸗dichtes »Aus 
meinem häuslichen ebene). KÄhnlich font icon Hans Sad: 
»Der Bock auch manchen Knecht bart frieß, das er ein par Flüch 
fallen ließe. Wr geben wohl nidt febl in der Annahme, dak 
fich bei diejer Verwendung der Redensart unter »Bod« der Teufel 
verbirgt, wie es ficher der Fall ift in dem Fluche: »daß Did der 
Bol ſſoße«“ Der Teufel bat in dem alten Volksglauben mande 
Züge des altgermaniihen Donnergotte® (Donar) übernommen 
und damit auch die Geſtalt des dem Donar beiligen Ziegenbodes. 
— Das Wort »Hötern« oder »Häterne, mit dem eine gewiſſe Art 
des Klapperns, 3 B. eines Steinchens in einer Blechbüchſe, bes 
zeichnet wird, ift im niederdeutihen Spracdgebiete ziemlich weit 
verbreitet, (3. B. oftfriefiich, bremilch, altmärtif). Die »Rlöter- 
bitfje« iſt ein beliebtes Kinderſpielzeug. »Nlötern« iſt eine 
Nebenform zu »Katern, Hatterne, auch findet fich »Hlittern«: alles 
ſchallnachahmende Bıldungen. Auch in der Schweiz wird »Hottern« 
im Einne von Happern gebraucht. 

dern WW, ..., Beljentirdhen. Die Ausdrüde »boran: 
fomnten, geben« im Sınne von »vorwärtsfommen, gchen«, Die 
Ihnen Wil. Beih. 23/4, S. 977. aufgefallen find (Beyerlein hat 
in » Jena oder Sedan?« ©. 156 ſogar »voranmachen« — jid) bes 
eilen), find landjcyaftlicher Art, bejonders, wie es jdjeint, wejt- 
und ſüddeutſch. Wenn W. O. von Horn in jeinen Rheiniſchen 
Dorfgejchichten jagt: »voranlommen, avancieren nennen wir Sol- 
daten es⸗ (2,64), jo ift nichts dagegen einzumenden. Für die 
reine Scriftipradye empfiehlt es fich aber, den Unerſchied zwiichen 
sboran« (= an der Spıpe einer Heihe, anderen yuoor) und »vor= 
wärtse (in der Richtung mad) vorn) zu beachten und für das 
rüftige Fortſchreiten einer Arbeit, wie für das » Avancieren« in einer 
Yaujbabn vorwärts fommen« zu gebrauchen, »(einem) vorans 
fommen« nur jür das Überipringen von Bordermännern. 

Herrn dB, ..., 179. »Anfallen« wurde früher viel gebraucht 
in dem Sinne »durd Erbichaft u. dgl. zufallene, ebenjo »Anfalle 
— das Yufallen eines Gutes und das zugriallene Gut jelbit 
(»Erbanjalle), Namentlih im Lehnsrechte jpielen dieſe Ausdrüde 
eine große Rolle. So wird das Wort auch von Goethe im Fauſt 
(IT, 4. Att) verwandt: »Eucd Treuen ſprech' ich zu jo manches 
ihöne Sand, Zugleich das hohe Recht, euch, nach Gelegenbeiten, 
Durch Anfall, Kauf und Tauid ind Weitre zu verbreiten.« 
Daher it die Wendung »vor dem Anfall Eliah:- Lotyringens 
an das Deutibe Reich« nicht zu beanitanden, zumal da jeders 
mann unbedenklich jagen würde: »Elſaß-Lothringen ift an das 
Deutihe Neich gefallen«. 

Herrn F. F. . . Wien Da die Bezeichnungen der Bruch: 
teile auf stel in ihrem eriten Beitandteile die Ordnungszahl ents 
halten (» Drittel, Zwanzigitele ujm. aus Drittzteil, Awarzigit= 
teile), jo muß es folgerichtig aud heißen ⸗Hundertſtel ⸗ und 
»Tanfendftele. Die Formen » Hundertele und ⸗Tauſentel · (ober 
> Taujendel«) jind nicht zu billigen, eine etwaige Erklärung aus 
»hundert-, Taujend=teil« darf auch nicht durch den Hinweis auf 
»himdertteilige u. dgl. geitügt werden; denn bier ift von ber 
Grundzahl (»bundert Teiler) auszugehen, vgl. »dreiteiligs neben 
»Drittele. Die Mitlauterbäufung aber in »Hundertjtele iſt nicht 
ſchlimmer als in »der hunderifter. — »Die Neinien)« oder in 



61 Zeitihrift des Allgemeinen Deutſchen Spradvereind 19. Jahrgang 194 Nr. 2 62 

ber Verkleinerungsform »das Meindl« iſt ficher ein guter mund- 
artlicher Auedrud für »Haflerolle« (j. auch Schmeller in feinem 
Bahyeriſchen Wörterbudje). Ob er ſich freilich aufterhalb des baye- 
riſch⸗ öfterreichiichen Spradhgebtetes leicht einbürgern wird, ſcheint 
ung zweifelbait. rdenfalls aber haben die Herren Bearbeiter 
des Berdeutichungsbuces »die Speijelarte« gut daran getan, das 
Wort in die neuen Auflagen aufjunehmen. — Über »Mäfdes 
fhwaben« können wir Ihnen leider nichts mitteilen. Vielleicht 
btift ein Fundiger eier. — Über die Aueiprache an den Bühnen 
iſt jegt das wichtigſte Wert: Dentihe Bühnenansiprade, Er: 
ebniſſe der Beratungen zur ausgleıhenden Regelung der beuts 
Den Bühnenausſprache, die vom 14. bis 16. April zu Berlin 
ftattgefunden haben, Im Auftrage der Kommiſſion herausgegeben 
von Theodor Sieb. Perln, Köln, Leipzig, Albert Ah. 1898. 

Herm P. Br...., Schleufingen i. Th. Sie madıen freund: 
lichſt darauf aufmertiam, daß die Wiedergabe bes ruifiichen 
tönenden ſch⸗Lauſes durch sh (vgl. Sp. 29 d. Jahrg.) auf der 
amlichen ruſſiſchen Schreibwetie beruht, wie fie für die Auflöfung 
der ruſſiſchen Buchſtaben in lateintiche zum Gebrauche im Welt: 
verfehre vorgeichriebn iſt. Mit Vergnügen lafjen wir uns bes 
lebren und jtellen feit, dab wenigſtens bier feine Engländerei 
vorliegt. Aber jonjt haben wir ja davon genug aufzumeijen, 
beionder® auch in erdfundlicen Eigennamen, die, ohne dem engs 
lichen Sprachgebiete anzugehören, doc nadı engliſcher Weiſe ges 
fchrieben werden, wie 5.8. chinefiihe (Yang-tse-kiang). Ans 
defien find aud bier erfreuliche Anſätze zu einer Deuticheren 
Schreibweiſe vorbanden: Kirchhoff und Andree jchreiben Jang- 
tse(tsze)-kiang und haben damit wenigitens das engliiche y (= j) 
bejeitigt. Die Fiage der Schreibung fremdländiſcher Ortsnamen 
ift in der Beitichritt wiederholt behandelt worden, jo 1893, 37ff., 
141f.; 1806, 209 ]., 225 #. ©. 

Ham H. . . . Berlin. Hodzabl für das im Unterricht 
ftörende Fremdwort Erponent ift aud ſchon von anderer Seite 
voroeichlagen worden; es findet fih an eriter Stelle genannt In 
N. Hau sdings Techniſchem Berdeunichungsbuch, 2. Aufl., K. Hey— 
manns Berlag, Berlin 1908. Das ift Sp. 30 der vor. Nummer 
überjchen worden. 

Herrn 8..., Freiburg Zwiſchen den Mehrzahlformen 
von Licht bat fih in der Tat, wie ojt bei ähnlichen Doppel- 
bildungen, ein Smnesunterfchied eingejunden jo, daß Lichte meiſt 
nur »Rerzen« bedeutet, jonft aber Lichter angewendet wird. 
Streng durchgeführt aber ift die Echerdung nicht — vielleicht 
müßte man jagen: nody nicht —, mwenigitens für »Lichte« findet 
man »Lichter⸗ (Wache lichter, Talglıbter, Nactlichter um.) 
bäufia genug überall in mündlicher Rede und auch bei den beften 
Suriftitelern. So fünnte audy die Tägliche Rundſchau ihre Übers 
ſchrift eines Leitaufiapes: »Polniſche Kinchenlichtire, in dem es 
fih nıcht etwa um große Kirchenmänner, jondern eben um Herzen 
handelte, mit entichuldigenden Beilpielen belegen, aber fie hätte 
allerdings durch die andere Form »Polniſche Nirchenlichte« jedem 
Mikvernändnis ibrer Leier überhaupt vorgebeugt. Denn umges 
kehrt, mit Stirchenlichten fünnen nur Kerzen gememt fein, Bilchöfe 
und Priefter fönnen nur Stirchenlichter bergen. Und jolbe Spal— 
tungen von Woriſinn und -form, die einem Zuge der Entwid- 
lung folgen, ſoll man gewiß feithalten oder fördern. 

ımW.B...., Hamburg. Gie fragen mit Hinweis auf 
mehrere Erwähnungen in der Zeitſchrift (1903 Sp. 360. 186. 1002 
Ep. 76), was denn ung Deutihen on der Erhaltung des Flämiſchen 
liegen fünne, und beantworten fie vom Standpunfte der nädyiten 
Bwedmähigt:it. Ihrer Erfabrung und Yandestenntnis wird man 
zugeiteben müſſen, daß gegenwärtig dem deutichen Kaufmann in 
den Niederlanden die jranzöfiiche Eprache geringere Schwierig— 
feiten bereiten, aljo bequemer fein mag als die fläwiſche. Aber 
fein Zweifel, je mehr Wollonen und jranzönidhe Sprache das 
Übergewicht erlangen jollten, um jo mehr würde fih der Schwer— 
punft des ganzen Lebens und Verlehrs dort nad) Frankreich ver— 
ſchieben, und der volle Sieg des Franzöſiſchen würde aud eine 
vollftändige Lölung von dem beutichen Leben nach ſich ziehen. 
Bas für Folgen das politiich hätte, geht uns nichts an im E pradı- 
vereine. ber wir würden jo einen durch Sprache und Mbfunft 
an uns gewielenen Bruderftamm emdgikitig verlieren, der und nur 
durch Bewahrung der germaniichen Mundart erhalten bleiben 
fann. Ob deren Berichiedenheit in den verfchiedenen Landichaften 
den Flamen und den Holländern ſelbſt Schwierigkeiten macht, wie 
fie diejen jept oder fünftig begegnen, das können wir ruhig ihrer 

eignen Eorge und ber Zukunſt Üüberlafien und uns an der Ge— 
wihbeit genügen laſſen, daß der Steg des Flämiſchen die deutichen 
Belgier an die Niederländer und das Deuiſchtum Mmüpfen wird. 

Wenn Sie zum Bergleic; auf die Dänen rermweiren, deren 
Sprache zu jürdern uns doch nicht einfafle, jo ıft darauf erſtens 
zu ermidern, daß uns die Dänen doc) eine Stufe ferner stehen 
als die Niederländer und Flamen. Zweitens aber find die 
Dänen gar nicht in ihrer germaniſchen Sprache bedroht. Ständen 
fie etwa in Gefahr, vom Ruſſentum verichlungen zu werden, 
jo würden wir auch bier die Mbiplıterung eines Sıüdes von 
unſerer großen germanıichen Srulturgemeinibaft zu verbüten 
wünfcen und den Wideritand mit unterer Teilnahme begleiten. 

Hrn H. G. . ., Ober: Langenbielau i. Schleſſen. Was 
Quoos, der Name eines Wäldchens in der Nähe Ihres D ries, 
bed+ utet, vermag der Brieflajtenmann nicht zu fagen, bofft aber 
bierdurd; einen fundigen Leſer zu einer freundlichen Mitteilung zu 
bewegen. 

Herren O. M. ... Friedenau, u. J. P. ... Kiel. Sie 
ürnen den Luſtigen Blättern, dem bekannten Wißblatte, wegen 
* Preisaueicreibens zur Verdeutſchung des Wortes Pildr- 
Automat. Mit Unrecht. Was follen die Namen, mit denen 
man Neues zu belegen pflegt, anders fein als bezerchnend für 
den Gegenitand und zugleib möglichit auffällig? Und leßtzteres 
ſucht man dann in Glühweinol, Antittaupın, von dem man jebt 
in Jagd» und Hundezuchtzeitungen Iteit, in Hundelin, in Stahlin, 
wohl der allerneuften, und im taujend ähnlichen Mihbildungen 
durd den Schein der Gelehrſamket zu erreichen. Dagegen weilen 
die preisgehönten Verdeutſchungen der Luftiigen Blätter Weit: 
treiber, Stiummer Buditer, Schnapferchen, Lılaut und 
Schnapstub, die gewiß micht gelehrt, aber ebenio bezeidinend 
wie aufjältg find, doc auf einen viel einfacheren und empfehlens— 
werteren Weg zum Biel. Scherzhafte Übertrogungen diejer Art 
— die Handweıferijpradyen geben zahlreiche Geitenfrüde — audı 
ein glüdliches Wortipiel, wie das bier an erſter Stelle aelrönte 
oder der ebenfalle von den Luſtigen Blättern (XVII Nr. 46; 1903) 
gebradıte Verdeutitungsvorichlag für Automobil: »Überfahrere, 
tönnten unjere Sprache vor mandem Wıcjelbalg bewahren, ja 
ihr auch gelegentlich erfreulichen echten Nachwuchs bereiten. Denn 
guter Humor ift wie anderäwo jo in der Woribildung befier als 
hohler Schein. i 

Mundartlihe Schwierigleiten ftelte vor einiger Zeit ein füd- 
bdeutiches Blatt ın folgendem zu Nürnberg Ipielenden Zwiegeſpräch 
bar. Nürnberger: »Aber heut is haak!« — ÜUngländer (im 
Wörterbuch nacdiclagend): »Haas? Na, Hafe im Felder. — 
Nürnberger: »Na, das is a Hoo8«. — Engländer (nachſchlagend): 
⸗»Hoos? Hole, Beinkleide — Nürnberger: »Na Ste, das is 
a Huſen. Mit jo einem grobritanmicden Engländer kann mar 
doch nit mal deutſch redın!« 

Auch deutih. Das Deutsch der Börfenberichte ift ſchön und 
eigenartig, aber dad Artiften-Deutid fit auch nicht übel. Man 
betrachte nur folgende Eäpe, wie fie fid) in den Ankündigungen 
der Fahblätter immer finden: »Sofort geſucht hübſche, fräftige 
Dame, die etwas Ninge arbeitet und fpringen und halten farn.« 
»Wegen anderweitiger Unternehmungen verfaufe eine jchmantende 
Arinoline mit oder ohne Wagen und Drehorgele. »&ofort frei 
ein guter Mittelmann, Fänger und Edjmeiher, macht aud eins 
armige. »Dbrrmann gejucht für Hopf anf Kopf und Handftände, 
der auch Saltomortale von Schulter drehte. »Cuſchnigger, der 
rt ſchlapp ift und Epagat macht, für Ercentrique: Nummer ge 
udht«. 

Herrn M. B..... Berlin. Ja, immer was Neues! In 
einer Anzeige der Deutichen Zeitung Nr. 15 v. 19. Januar d. J. 
wird eine Summe Geld gefucht »erititellig bei Erneruirmng und 
Gewinnanteil auf 10 Baupläpee. Wohltlang ift Geſchmadſache, 
das wiſſen wir; denn manchem feinen erſcheintt z. B. »erler« ans 
genehmer als »vogeljreis, Aber » Eynerumrunge baben wir noch 
nicht gehört, es tft eine glüchliche Bereicherung der deuiſchen 
Sprache, jo werden die Fremdwortfreunde jagen. 

Kühnfte Wortihöpfung. E. Edjtein leiſtet ſich in jeinem letzten 
Romane Moderid; Nöbl den Eag: »Er ſchlipſte fih die Kra— 
vattee. Über dieje ſchöne Bereiherung unſerer armen Sprache 
fpottet die Schleſ. Schulgeitung, indem fie beiipielsweije folgende 
Nachahmung des edien Borbildes empfichlt: »Nadidem Edgar ſich 
auf das Kanapee geſofat hatıe, kerzte er ein Talglicht, bei deſſen 
trübem Schein er das veriprochene Schreiben an jeine Braut 
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briefte. Dann beinkleidete erneue Hofen an, demifettete ein 
reines Borhemd um, —— ſich eine Havanna an, lıftörte einen 
Stognal, tneiferte ein Bincenez auf und beinte ipagieren. .-. 

Bitte. 
Die Sprache auf den Schachteln der jog. ſchwtdiſchen Streich⸗ 

Bölger zeigt bei deutichen Erzeugnifien oft eine lächerliche Nad- 
äffung des Schwediſchen. gu einer Heinen Unterjuchung über 
diefe Tatſache bitte ich die Leſer diefer Zeilen mid durch Zus 
fendung von Aufdruden auf ſolchen Schachteln — auch rein deutic) 
abgejaßten — (ald Drudſache) gütigjt unterjtügen zu wollen. 
Landeshut i. Sci. Oberlehrer Balleste. 

Geihäftliher Teil 
Sitzung des Gefamtvoritandes 

in Berlin am 3. Januar 1904. 

Anmwefend waren die Borftandsmitglieder: Behaghel, Bergs 

gold, Brunner, Dunger, Eigen, Erler, Gombert, Hof: 

mann vd. Wellenbof, Keller, Lohmeyer, Matthias, 

v. Mühlenfels, Pietih, Saalfeld, Sarrazin, Scheffler, 

Streider, Trapet, v. Vietingboff, Wappenhans, Wilr | 
manns. Gntjchuldigt hatten fih: Brenner, Erbe, Harniſch, 

Launhardt, Khull, Kluge, Köpte, Magnus, Scheer- 
barth. 

Aus der Tagesordnung mögen folgende Punkte von allge 
meiner Bedeutung erwähnt werben: 

1. Namens der Safjenprüfer Generalmajor z. D. Freiberr 

v. Bietinghoff und Profeſſor Dr. Pietſch berichtet der erjtere 

über die Prüfung der Kaffe im Jahre 1903, die zweimal 

ftattgefunden und zu Anftänden keine Beranlafiung gegeben hat. 
Für das Jahr 1904 werden zu Kafjenprüfern gewählt die Herren 
v. Mühlenfels ımb Pietſch. 

2. Der Borfipende berichtet namens des Schagmeifterd über 

die Kaffenverhältnifjfe des Jahres 1903. Das Ergebnis 

ift, ſoweit ſich bis zu biefem Tage überſehen läht, fo günftig, 

daß der Beſchluß der Hauptverfammiung in Breslau vom 2. Juni 
v. J., einen Betrag aus den Überfcüfien feit anzulegen, zur 
Ausführung fommen kann, und daß ferner der in dem Voranſchlag 

für 1903 eingelegte Betrag für Beihiljen entiprehend einem 

weiteren Beſchluſſe der Hauptverfammlung von 2000 auf 3000 Mark 

erhöht werden konnte. Hiervon find an die Zweigvereine im abs 

gelaufenen Jahre ald Beihilfen zu Werbezweden und zum Bes 

juch der Breslauer Hauptverfammlung (vergl. Zeitichrift 1903, 
Sp. 27) im ganzen 280 Mark gezahlt worden. 

3. In den Ständigen Ausſchuß werden für 1904 gewählt: 

Geh. Oberbaurat Sarrazin in Berlin alö Vereinsvorfipender, 

Prof. Dr. Dunger in Dresden ald Stellvertreter des Borfipenden, 
Prof. Dr. Pietſch in Berlin als Schriftführer, Oberlehrer 

Dr. Streiher in Berlin als ftellvertretender Schriftführer, Vers 

lag&buchhändler Berggold in Berlin ald Schagmeifter, ferner 

Geheimer Regierungsrat Prof. Dr. Launhardt in Hannover und 

Gymnafialoberfehrer a. D. Dr. Saalfeld in Berlin als Beifiper. 
4. Oberlebrer Wappenhans berichtet über die Tätigkeit 

des Ausjchuffes für Spraheden. Bon den »Mitteilungen« 

des Ausſchuſſes jind bisher drei Nummern erihienen und 

fämtlichen Bmweiqvereinen ſowie etwa 100 Einzelmitgliedern, bie 
bejonder8 darum gebeten hatten, zugejandt worden. Gegen 
80 Zeitungen haben, jomweit der Schriftführer darüber Kenntnis 

erhalten bat, beiondere Spradieden eingerihtet ober bringen 

wenigiten® die »Mitteilungen« unter der Überichrift · Vermiſchtes · 
oder fonjtwie. Der Gejamtvorftand beſchließt emtiprechend ben 

Vorſchlägen des Ausſchuſſes, die » Mitteilungen nur alle zwei 

Monate zu verjenden, in ihmen lediglich kurze Mufjäpe und zwar 

ſtets jo viele zu veröffentlihen, daß Stoff für mindeftend acht 

wöchentlich ericheinende Sprachecken vorhanden tft. Da die Ein- 

richtung offenbar weder genügend bekannt ift noch ausgiebig ges 
nug benußt wird, foll den Borjtänden der Zweigvereine in nächſter 

Beit ein Unfchreiben des Vorſihenden zugehen, in dem auf das 

Beitehen nnd Weſen des Unternehmens aufmertjam gemadt und 

um feine Förderung durch Einrichtung von Spradyeden im Bes 

reiche der Bmweigvereine erjucht wird. Die Höhe der Koften und 

der Entihädigung für die mit den Mitteilungen verbumdene 

Müpewaltung fol vom Ständigen Ausſchuß feitgeitelt werden, 
fobald ein genauerer Überblid gewonnen werden kann. 

5. Über den Stand der Herausgabe der Verdeutihungs: 
bücher des Allgemeinen Deutſchen Sorachvereins berichtet Prof. 

Dr. Dunger. Im Jahre 1903 find vier BVerdeutichungsbücher 
in neuen Auflagen eridienen: dad Namenbüdlein von F. Khull 

in 3. Auflage, die Amtsſprache von K. Bruns in 7. Auflage 

(32. bis 36. Taufend), die Schule von K. Scheffler in 2. Auflage 

(21. bis 24. Taufend) und die Heilfunde von D. Kunow in 

4. Auflage. Über 5000 Stüd find auf bejonderes Verlangen an 
Mitglieder unentgeltlich abgegeben worden, darunter 2371 Stüd 
von der Schuliprade. Die Ausgaben dafür belaufen fih im 
Jahre 1903 auf 3700 „#. 

Nah dem Mufter der deutichen Tanzkarte, die bereits in 

33000 Stüd verbreitet ift, follen auch die am häufigiten vor— 

fommenden fremden Speifeausdrüde mit ben entiprechenden 

Verbeutihungen auf geſteiftem Papier überfihtlih zufammens 

gedrudt werden zur unentgelilihen Verteilung an alle die, welche 

für Einführung der deutihen Speiſelarte wirten oder dafür ges 
wonnen werden jollen. 

6. Auf Erfuchen des Vorfipenden hat Herr Auguſtin Trapet 

eine neue Faſſung des »Aufrufs« ded NM. D. Spradwereins 

aufgeitelt, die vom Ausſchuſſe einer Überarbeitung unterzogen 
worden ijt. Nach eingehender Erörterung des jo entjtandenen 

Entwurfes, in der mehrfahe Abänderungsvorihläge beiprochen 
werden, beicjließt der Vorjtand, den neuen Auftuf dem Stän- 

digen Ausſchuß unter Zuziehung des Herrn Trapet zur end— 

gültigen Feftitellung zu übermweiien. 

Der Vorſihende: Der ftello. Vorfigende: 

Dtto Sarrazin. Herm. Dunger. 
Der Schriftführer: 

Paul Pietſch. 

Ausſchuß für Sprachtden. 
Die erſte Nummer der Mitteilungen für Spradeden ift 

neu gedrudt worden und wird auf Wunſch unentgeltlich und pofts 
frei verjandt von dem Schriftführer des Ausſchuſſes 

Oberlehrer Wappenhans in Plön (Hofftein). 

Briefe und Zuſendungen file bie Wereinsleitung 
find zu richten am den Borfipenden, 

Geheimen DOberbaurat Otto Sarzesin, Berlin» Frledenau, 
Kaiferallee 1 

Briefe und Zufendungen ii: bie tn den Grerausgeber, Oberlebrer Dr. Ostar Streicher in Berlin NW62, rift 
vr iftenf&aitlichen Beibelte an Brofefior Dr, Paul Bierich in Berlin WE, Viopfera 

Geldiendungen und Beitrittserflärungen ( — Beitrag 8 Mart 
—* die Yeitihrift und ſonſtige Dructſcriſten des 5 geliefert werden) an 
le Wejhüftsftelle 5. D. des Gaumeipere 

Verlagsbuchhändter per muanı Berggold in Berlin WO, 
Moyftrabe 78 

u 10, 

8 Wierbenmt an Oberiehrer a. D. Dr. Büntder Saalfeld, Berlin: dtledenau. u. 

dar die Sahriftteitung verammortltd: Dr. .Oslar Streidier, Berlin Nwia, Bautitrape 10, - Verlag deb Kiigemt. Deutfgen Spradwereind (A. Berggotd) i Berlin, 

Druck der Vuchdruckerel des Walfenbanfes in Halle a. d. S. 
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Allgemeinen Deutichen Sprachvereins 
Begründet von Serman Kiegel 

Im Auftrage des Borflandes herausgegeben von Dr. Oskar Streider 

Diefe Zeltſchrift erſchelnt jährlich, wölfmal, zu Mnfang jedes Monats 
und wird den Mitgliedern bes Allgemeinen Deutichen Eprachvereins unentgeltlich 

geliefert (Sapung 4). 

IAnhalt: Ein neuer Wideriaher. Bon Delar Streiher. — Dorpater Stubentendeutih. Von Oberlehrer Mar Boehm. — Milieu 
(Schluß). Bon Oberlehrer Karl Gomolinsſty. — Stleine Mitteilungen. — Zur Schärfung des Sprachgefühls. — Bücherſchau. — 
Zeitungsſchau. — Aus den Zweigvereinen. — Brieifaften. — Gejchäftliches. 

Die Heltfchrift lann auch durch bem —— ober bie Poſt 

für 3.4. jährlich bezogen werben 

. Biel verfolgen, und die Zufammenjegung des Epradjvereind wie 
Ein neuer Widerfacer. die Einrichtung feiner Tätigleit ſchließt die ihm leichtherzig ange: 

Sie haben alle eine unverfennbare Ähnlichfeit miteinander, | dichteten Berirtungen aus. Das könnte jeder wijjen, dem es 

die Widerjacher des Deutihen Spradjvereins: halten es nicht für | darıım „a tun iſt, denn die Vereinstätigfeit vollzieht fid) in brei- 

nötig, fih über ben Verein und feine Arbeiten zu unterrichten, | tejter Öffentlichkeit. 

und hüten fich forgfältig, im die Fragen einzubringen, bie fein | Wenn nun aber als Mitarbeiter der Preußifchen Jahrbücher 

Arbeitsfeld bilden, hauen dafür aber um fo ſchneidiger drein. So ein Mann, der von Amts und Rechts wegen zu der tatkräftigſten 

findet jich eingehüllt in die Beiprehung eines Buches, das zus | Unterflüpung unferer Bereinsarbeit berujen wäre, das Bud) 

fällig die vorige Nummer dieſer Zeitfchrift (Sp. 53) auch ges | Werneles hernimmt und ſich einzelne Zuftimmungen abquält, nur 

nannt, doc abjichtlich nur genannt hat (H. Wernefe, Berfuh | um auch Wernefes leidenihaftliher Mbneigung gegen den Sprach— 

einer formalen Kritik des deutfchen Wortichages), im Oftoberhefte | verein zujtimmen zu können — benn von dem innern Werte der 

der Preußiihen Jahrbücher (Bd. 114 S&.155— 157) einmal wie- | Schrift Hat er fihtbar feine Höhere Meinung, als fie an der ger 

der ein Ausſall gegen den Deutjhen Epradjverein. Aber die | nannten Stelle unferer Zeitichrift angedeutet wurde — jo darf 

Beiten find vorüber, wo ber Verein durch foldye fchroffen und | dazu um des Angreifer willen nicht mebr geſchwiegen werben, 

grundlojen Anfeindungen erjhüttert oder doch aufgeregt werden | obgleich das, was er gegen den Berein vorbringt, auch feine 
fonnte. Bon den 23000 Mitgliedern hat ſich nicht eins gegen | Anttvort verlohnt. 

den Bereinävorfiand oder die Leitung der Zeitſchrift darüber Es find die folgenden Außerungen:; 
geäußert, und erjt jegt nach jaft fünf Monaten jpielt mir ein S. 156. ».. der beweiit damit ein ebenjo ſtumpfes Sprad: 
Zufall den Aufjag in die Hände. gefühl wie bie Helden, die nicht begreifen fünnen, warum 

Zu der Schrift Wernetes und feinen Angriffen wollten und | man für ‚Eiprit‘ vor lieber gut deutich ‚Geiit‘, für „Taft‘ nicht 
durften wir ſchweigen. Denn es ift unnüß, mit einem Gegner zu „Seingefühl‘ verwenden will. .... 

verhandeln, ber von ben Grundſätzen, der Tätigkeit, dem Bejtande de ans Ave — an die bbſeſten Ausſchreitungen 

des Sprachvereins ſo wenig unterrichtet iſt, daß er ihn gelinde A j * 

geſagt für eine Geſellſchaft nicht ganz verjländiger Menſchen hält andesübliie Bee her gr Mn 
und ihm außer einer albernen Fremdmwörterhege nur noch die ge- | eine blinde und widerwärtige ee ift, um jo lädyer- 

werbmäßige Fabrifation zuſammengeſetzter Berdeutihungen ats | liher, als unſere Sprade in Wahrheit an Fremdwörtern a. 
Tätigtelt andichtet. Es fehlte da eigentlich nur noch, und jeden: dem —— oder gar Engliſchen cher zurüchkſteht.. 

a0 4 ; &. 157. ..,. wenn im Alltagsleben deutſche — 
fall wurde es ſich nit viel weiter von der Wahrheit entſernen, fremder Worte dad Original zuweilen ganz feidlich vertreten mögen, 
wenn der Berfafjer jeinen Lejern weismachte, die Vereindmit- | wenn unfere Sprache unter glüdlichen Umftänden ſelbſt reichlidyere 
glieder feien japungsmäßig verpflichtet zur Haltung biffiger Hunde, | Berdeutichungen ‚abgezogener tunftworte‘ darum ohne viel Schaden 
eigens dazu abgerichtet, jedem Sprecher eines fremden oder verbaut hat, weil man das Fremdwort durd die deutſche Nadı: 

eines weniger als fünffilbigen deutfchen Wortes augenblicklich an ep Iernge er 2 ats .. —* a 
die Gurgel zu Springen. In Wirklichkeit hept der Sprachverein Vergröberung ſprachlichen Empfinden®. Der patriottiche Ehr— 
weder Hunde noch Fremdwörter und fabriziert keine deutichen | geiz, der gegen die Fremdwörter mwütet, verdient allen 

Wörter, weder kurze noch fange. Er weiß Beileres zu tun: | den Hohn, dem Wernefe über ihn ausjchüittet ..... < 
er will den Deutjchen durch die Mutterfprache enger an jene Es iſt ohne Mühe ertennbar, dab der Urheber diejer Kraft⸗ 

Heimat, feine Geſchichte, ſein Volt knüpfen und fi jo an | fprüde im drei Beziehungen der notwendigen Vorausſetzungen 

der großen Arbeit beteiligen, die zur Feſtigung des deutſchen eines gewifjenhaften Urteils ermangelt. Erſtens hat er ſich näm— 

Selbftgefühls, vor nun fajt Hundert Jahren new begonnen, | lich über die Fremdwortſrage im allgemeinen nicht genügend 

auch von andern Männern, mit andern Mitteln und auf andeın | unterrichtet oder felbft darüber nachgedacht, zweitens ift ihm die 

Lebendgebieten getan wird. Nur auf dem geficherten Grunde | Stellung bed Sprachvereins zu ihr und drittens bejien jonitige 
wiſſenſchaftlicher Erkenntni® der Sprache fönnen Verftändige dieſes Wirkiamteit und Anſchauung Überhaupt volllommen unbefannt. 
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Unerheblih ift bemgegenüber ber innere Widerſpruch in ber 
eignen Betrachtungsweife biefed Frembmwortfreundes, ber feine 

Schüglinge erft nur allenfalls für das Alltagsleben (ſ. o. an ber 
zulegt angeführten Stelle) preißgibt und dann wieber von ihnen fagt: 

»fie verfagen, fowie unfere Rede in die heimlichen Tiefen ber 
Seele dringen, den Abel erhöhtefter und zartefter Stimmung ge- 
ftalten will. Es jcheint mir wirllich ein großer Vorzug unjerer 
Sprade, daß fie In ihren gehobenften Momenten zur Kreinpeit‘ 
firebt.« (&. 157.) 

Ebenfowenig verträgt fi mit feiner Hohen Wertihägung bes 
fremden Wortes die jonderbare Behauptung: 

»BWirflih kann eine Beimiihung fremder Elemente ſchon da⸗ 
durch, dab fie fremd find und klingen, eine Sprache erfrijchen 
unb beleben, fremde Worte löſen al&bald ganz andere Afioziationen 
ans als heimifche, und der Kontraſt wird die Empfindicheit für die 
eigentümlicen Vorzüge des eigenen Sprachgutes fteigern.« (S.156.) 

Bas hier die »ganz andern Mfjoziationen« betrifft, jo wird 

niemand an ber Michtigkeit der Behauptung zweifeln, der, mie 
wir, ſchon fo oft ſeine Freude an ben luſtigen Mißverſtündniſſen 

gehabt hat, die unter der Spihmarle »D biefe Fremdwörter!« 

durd die Blätter laufen. Am übrigen aber erinnert dies Lob 

der Fremdwörter einigermaßen an das befannte Mezept, fich zum 

glüdlichftien Menſchen zu macen, indem man zwölf Stunden 

lang zu enge Schuhe trägt und fie dann wieber aussieht. 

Aber was ſollten dieſe harmloſen Kleiniglelten uns ftören? 

Nicht ein Wort würde die Zeitſchrift darüber verlieren. Auch 

darüber noch lange nicht, daß mit ber, wenn auch nicht durch⸗ 

gedrungenen, doch ganz verftändigen und ſprachgemähen Ber: 

beutfchung »abgezogen« feine Geringeren ald Lejfing und Kant 
verfpottet werden, und daß nad der vorgetragenen Anſicht ſolche 

Beftanbteile unſeres Wortſchatzes wie z.B. Beichte (confessio), 
Gefihtspunft (point de vue), zeiftreut (distrait), Aberglaube 
(superstitio), Zweitampf (duellum) und die vielen anderen Nach⸗ 

bildungen fremder Wörter nur erträglich wären, ſoweit man 

ihre fremden Vorbilder durdihörte oder »fühlte, was doch in Wirt: 

lichleit beim Gebrauche nicht einmal der Wiljende tut. Wichtig 
dagegen ift, daß ber Ungrelfer ein Univerfitätsprofefjor if, 

Dr. Roethe in Berlin, von bem als wiſſenſchaftlichem Manne 

niemand unbedachte Ergüfie, ſondern auf Einfiht und Gründen 

ruhende Urteile erwartet; noch wichtiger, daß es ein Profeſſor für 

deutſche Sprade und Literatur") tft, der den für die Pflege 

der Mutteriprache im deutſchen Volke tätigen Verein höhniſch zu 

hemmen jucht. Als Univerfitätslehrer muß er doch auch in die Lage 

fommen, fich über die Sprachpflege in Vergangenheit und Gegen: 

wart vor jeinen Studenten zu äußern. Daß er biefen ein ebenjo 

nur nach überfommenen Borurteilen, nicht nad der Wirklichkeit 

gezeichnetes Bild des Spracvereins geben jollte, kann und will ich 

nicht glauben. Wie aber verhält er fid) dann? Schweigt er davon 
ganz? Und warum tat er das nicht aud) im vorliegenden Falle? 

1) Er it aud Mitglied der Akademie der Wifjenfchaften zu 
Berlin, derjelben Alademie, die urfprünglic von ihrem Stifter 
»zu erhaltung der Teutſchen Epradye in ihrer anjtändigen reinig- 
feit, auc zur ehre und zierde der Teutjchen Nation« bejtimmt 
war und, wenn einer Zeitungsmeldung zu trauen ift, ſich eben 
jegt auf ihre nationalen Aufgaben befinnt. Angeblich ift eine Bes 
Ihichte der neuhochdeutſchen Sprade und der Thesaurus 
linguae Germanicae, der »Leben und Reichtum unjerer Mutters 
ſprache in feinen Schaplammern bergen jolle, ins Auge gefaßt, und 
eine beicleunigte Sammlung Deutiher Terte des Mittels 
alters (unter Leitung Roethes) foll die Grundlage dazu bilden. 
Es ift faum denlbar, dab dieje Beichlüfje mit den vom Deutichen 
Spracdjvereine (insbeſondere im 23 24. Wiſſ. Beih.) gegebenen An⸗ 
regungen außer allem Zujammenhange jtehen jollten. Aber um 
fo — muß die Schärfe Roethes gegen dieſen Verein 

einen. 
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Hätte er nur an einem beliebigen, befonbers jüngeren Jahr- 
gange unferer Zeitfchrift, etwa in der Weiſe wie das bei anderer 
Gelegenheit (1903 Sp. 103) angedeutel worben ift, unbefangen 

geprüft, womit fi der Gejamtverein und feine Bmweigvereine 
in Wahrheit abgeben, und hielte er dann bie Grundjäße des Ber- 
eins daneben, wie fie z. B. in bem »Mufruf« niedergelegt find, 

fo weiß; ich ja natürlich nicht, ob er fi zu dem freimütigen Be— 
fenntnis ſeines Irrtums entichliegen würde; aber das ift uns 

bedingt fiher, dab ihm bie jelbftgemifie, verleßende Geringe 

ihägung, die ihm bem Unbelannten gegenüber beliebt hatte, 

hinterher recht verbrießlich fein würde. Denn er würde dann 
auch wahrnehmen, wieviel Vertreter gerade feines Standes unb 

Berufes, wieviel feiner nüchſten Fachgenofien und ihm fonft 

Gleichſtehende fi) unter den von adtungsvoller Liebe zu ihrer 

Mutterſprache und ihrem Bolte erfüllten Männern befinden, denen 

er »blinde, widerwärtige, lächerliche Barbarei« ind Geſicht wirft. 

Dis er nach folhen Kraftausbrüchen den »Spradnerven« eben 
ber »teutfchen Männer« auch noch eine befondere Unempfindlidh- 

feit gegen biefen Ton zumuten zu bürfen meint, — übrigens 
nicht etwa um bie eigne, nein, um die Ausdrudsweiſe des von 
ihm befprochenen Buches zu beflagen — das beleuchtet ver- 

täterifch zum Schluß mit einem hellen Blitzlicht, was wohl der 

innerfte Grund diefer Unfennini® über den Spradwerein und 

zugleich die eigentliche Urjache der Entgleifung ift: das, was auch 
im Sprichwort vor dem Fall fommt. Es fteht aber einem rechten 

Forſcher und Lehrer gerade fo jchlecht zu Geſicht wie einem echten 
Menſchen. 

Berlin. Dälar Streider. 

Dorpater Studentendeutid. 

Bon Mar Boehm in Saarburg i. L. 

Belanntlich ift im vorigen Jahr das erjte Jahrhundert des 
Beflehend der norbifchen deutſchen Hochſchule Dorpat abgeſchloſſen 
worben, die wie faum eine andere des Auslandes dazu beigetragen 
bat, bie deutſche Wiſſenſchaft inmitten einer nichtdeutihen Bes 

völferung fruchtbar zu machen und zu Ehren zu bringen. Die 

Feier aber fand unter Ausbliden ftatt, bie es fraglich erſcheinen 

lafien, ob nach aber hundert Jahren noch deuticher Burfchenbraud 

und deutſche Burſchenſprache in einer Verbindungsfneive »Jurjemä« 

eine Zufluchtsftätte haben wird, Darum ſei in flüchtigem Umrifie 

feitgehalten, was bereits jegt im Hinſchwinden begriffen ift, die 
ſprachlichen Eigentümlichkeiten, durch die fich ber Dorpater Student 
ber letzten Jahrzehnte vom Philifter unterſchied. 

Vor der Gründung der Univerfität Dorpat, alfo bis zum 

Beginn des 19. Jahrhunderts, war der bildungsbedürſtige Liv— 
länder — bieje Bezeichnung umfahte damals in der Regel bie 

Söhne aller drei ruffiihen Oſtſeeprovinzen Livfand, Kurland und 

Eſtland — auf die deutfchen Univerjitäten angewiefen. Hunberte 

livländifcher Mufenföhne bevölferten damald bie Hörjäle und 

Sneipen Göttingend, Jenas, Heidelbergd und anderer Hochſchulen 
und jchmücdten ihr Haupt mit den Farbenmühzen deutſcher Ver— 

bindungen. Da war es natürlich, daß ſowohl der deutiche Some 

ment, ald überhaupt Studentenbraud, Slied und =mwort in Lio- 

land Eingang fanden und die Grundlagen des fiudentijdhen Lebens 
an der neugegründeten Dorpater Hochſchule bildeten. Seit 1808 
entitanden auch dort jtubentifche Verbindungen, SKorporationen, 

bem Namen nad Landsmannihaften, ihrem Geifte nach wohl 
eher den Burjchenjchaften vergleichbar, die Curonia, Livonia, 
Estonia und Fraternitas Rigensis, zu denen vor etwa 25 Jahren 



69 Beitfgrikt bed Allgemeinen Deutſchen Sprachvereins 19. Jahrgang 1904 Nr. 3 70 

noch die Neobaltia und Lettonia traten. Sie gelangten zu bes 
ftimmendem Einfluß aud unter ben »Wilden«. 

Diefe erfannten den »allgemeinen Burfchenlomment« an, welcher 
die gejellfchaftlichen Beziehungen der Burfchen regelte, fie fügten 
fih den Urteilen des Burſchengerichts, das, obgleich nur aus 

»Korporellen« zufammengejeßt, Berlefungen bed Anſtandes oder 
gröbere Bergehungen, wie fie einer unbonorigen‘) Gefinnung 
entipringen, abndete, mochte nun das Urteil die milbere Form 

bes eins oder mehrfachen Verweiſes oder bie ftrengere der 

Rudung (auch »Werfchifjed«) tragen, durch welche der Bers 

urteilte zeitweilig oder auf die Dauer (»auf 99 Zahre«) von jedem 

gejellichaftlichen Verkehr mit der gefamten Studentenſchaft aus« 

geihloffen war. Die Meldung »N.N. fuhr wegen Lüge auf 
3 Monatee, melde die Füchſe der Verbindungen auf Weifung 

ihres Oldermanns (aud »Fuchdmajord«) jedem Wilden zu 

überbringen hatten, war für diefen maßgebend, nachdem er ein- 

mal bei @elegenheit ber femefterlihinben»Konventsquartieren« 
aller Korporationen ftattfindenden » Kommentverlefunge« den Kom⸗ 

ment garantiert hatte. Desgleichen war jeder Burſch verpflichtet, 

ſich bei Ehrenhändeln zu dem ſonnabendlich im fonventsquartier 
der gerabe »präfidierenden« Korporation jtattfindenden Ehren: 

gericht einzufinden. 

Seber ber beiden »Parten« mählte fih aus der Zahl der 

Ehrenrichter jeinen Vertrauensmann; dieſe unterfuchten unter Leis 

tung eines »lUInparteiifchen« den Ehrenfall und jpradjen ihr Urteil. 

Baren beide Parten »Duellanten«, fo wurde dem beleidigten 

Teil die Wahl zwiſchen einer Entſcheidung durch Wafjen oder 

einer im Wortlaut vorgejchriebenen mündlichen Erllärung gegeben; 
war dagegen auch nur einer ber Parten »Untibuellant« ober 
Gewijjensfreier, fo durfte nur auf eine mündliche Ehrener: 

Märung erfannt werben. Der beleibigte Teil erklärte daraufhin 

Satisfaltion zu haben«. Hatte die Beleidigung einen »unfomments 
mähigen« Charakter gehabt, beitand fie in einem »Schimpfe, dem 

Vorwurf der Unhonorigkeit (im einer Bezichtigung), oder 

gar in einer Tätlichkeit, jo war der Obmann bed Ehrengerichts 

gehalten, gegen ben Beleidiger eine Klage vor dem Burfcdhen- 

gericht anzuftrengen. Much wo ein Burfch mit einem » Philifter« 
(jo nannte man In Dorpat faft ausfchließlich den ehemaligen 

alademiſchen Bürger, zum Unterjchied von dem »Stnoten«, eine Be- 

zeihnung, die auf alle die Anwendung fand, denen gegenüber im 

Streitfall das Fauftrecht galt) »gerifjen« (auch wohl »kontrahiert«) 

batte, mußte fich der Philiſter einem »Schiedsgericht« unterwerfen. 

Das führte dazu, daß auch im Philifterleben ernjte Ehrenhändel 
einem freigewählten Schiedsgericht vorgelegt wurden, wodurch 
einerfeit8 das Duell eine erhebliche Einfchränkung erfuhr, ander- 

feits auch der Philifter eine in feinen Kreifen als vollgültig an- 

erlannte Genugtuung erhielt, ohme zu dem bürgerlichen Gericht 

feine Zuflucht nehmen zu müſſen. 
Es ſchien notwendig, ben uneingemweihten Lejer in furzen Zügen 

mit der Berfafiung des Dorpater Burfchenftantes befannt zu 

machen, weil die mit ihr zufammenhängenden Bezeichnungen fo 
leichter verftändlich werben. Nur wenige der biäher gebrauchten 

Ausdrüde freilich find in dem Sinne eigenarlig, daß fie aud) 

im Zuſammenhang der Rede einer Erklärung bebürjten (reißen, 
fahren, ruden, Oldermann, »Fuhömajor«, Gewiſſens— 

1) Als Grundlage bei der Untericheidung des Eigenen vom 
Entlehnten diente mir Fr. Kluges » Deutiche Studentenjpradhe« 
Straßb. 1895 ſowie dad ergänzende Verzeichnis von S. Seemann 
in der Beitichr. f. deutiche Sort Jahrg. I. Die Wörter, welde 
ch weder bei Kluge, noch bei Seemann verzeichnet finden, find 
ch gejperrten Drud kenntlich gemadıt. ' allgemeine deutſches Sprachgut geworben. 

freier), mande find dem beutfchen Komment entlehnt, nur in 

etwas verſchiedenem Sinne gebraucht (Bhiltfter, Knote), wieder 

andere fcheinen zwar an beutichen Univerfitäten nicht üblich zu 
fein, find jedoch ohne weiteres verſtändlich (»Duellant, Kon— 
ventäquartier, Parte, Schledsgericht · ). 

Ehe ich nun auf andere Seiten des Studentenlebens eingehe, 

ſel bie Frage aufgeworfen, welche der von ſtluge a. a. O. ge 
nannten ſprachbildenden Umftände auch in der Dorpater Stubenten- 
iprahe Epuren binterlaffen haben. Was zunächft den Einfluß 

des Lateinifhen als der jahrhundertelang herrſchenden Ge— 
lehrtenſprache betrifft, jo ift bei der verhältnismäßigen Jugend 

ber Dorpater Univerfität faum zu erwarten, daß es ber dortigen 
Studentenſprache fein @epräge aufgedrüdt hat. Troßdem begegnen 

wir nicht wenigen der von Kluge genannten latinifierenden ober 
doch die Wirkung humaniſtiſcher Beitrebungen verratenden Aus- 

brüde auch bei dem Dorpater Stubioffuß), der der alma mater 

feines geliebten Embah- Athen Treue geihworen hatte. Auch 
ben Dorpater »Rommilitonen« gingen, wenn fie eine Zeitlang zu 
»fidel« gelebt, allzu flelhig — kommerjchiert hatten, die »Moneten« 

aus, fo daß die » Manichäer« ungemütlich wurden. Und nicht nur 
die »Sorporellene machten dieſe unliebfame Erfahrung, auch die 

»Stontneipanten«, welche mit Verzicht auf die Farben, als Gäſte 
in ber Kneipe verkehren und als »Baulanten« den Fechtboden be⸗ 

fuchen durften, um für die »Menfur« vorbereitet zu fein, teilten ihr 

bittere Los. Damit der Magen nicht gar zu ſehr einfchrumpfte, 
fuchte mander als PhHilifteriant (Haufgaft) den Zutritt in ein 

behäbiges BhiliftEr zu erlangen, legte ſich wohl gar für kurze 

Frift eine Freßbraut an. Die jüngeren Subftantiobildbungen, 
welche an beutichen Stämmen die Endung =u8 zeigen, ber 

Schwachmatitus, Pfiififus und Luftifus haben fich längft überall 
und nicht bloß in ſtudentiſchen reifen dad Bürgerrecht erworben, 

und eine ähnliche Verbreitung dürften die Subjtantiva auf -tät 

aus lat. -tas wie Forjchität, Flottität und befonders Schwulltüt 

erlangt haben, An Stelle bes in Deutjhland üblichen Wortes 

Knülität brauchte man in Dorpat gelegentlich den. Ausdrud 

Knallität, wie man denn noch häufiger jagte: er tft knall 

(= ftart betrunten), während knüll ober Enill einen leichteren 

Grab bachifcher Erregung bezeichnete. Bon dem jcherzhaften Ab- 

feitungen auf =ian(us), welche Kluge auf den Einfluß theologiſcher 

Studien (Arlaner, Pelagianer, Lutheraner) zurüdführt, find 
natürlid, der Groblan und Schlendrian in allgemeinem Gebraud). 

Auch pflegte man die Schiller und Anhänger des befannten 
Philofophen ald Teihmüllerianer und die Anhänger einer ges 

wifien Parteirihtung innerhalb einer Sorporation nach ihren 
geiftigen Führern, den Gebrüben Hamad, als Harnadianer 

zu bezeichnen. Wenn endlich die Herkunft auß einer oder ber 

anderen Stadt der Oftfeeprovinzen heute wie ehemals durch die 

Wörter »Rigener, Revalenjer, Dorpatenjer, Wendenfer (Wenden), 
Bolmaraner (Wolmar), Bernowiter(Bernau), Werrowiter (Werro)« 

bezeichnet wird, fo vermute ich, baf der Dorpater Stubent, vielleicht 

auf Grund alter lateinijcher Matrileln (civis Rigensis, Volmaranus), 

Schöpfer dieſer Bezeichnungen gemwejen ift, zumal da ähnliche Bil- 

dungen (Weimaraner, Jenenjer) an deutſchen Univerfitäten üblich 

waren (j. Kuge in der Ztſchr. f. deutſche Wort. I ©. 60ff.). Die 

Bildungen auf »iter aber find ohne Zweifel in Nachahmung von 
Mostowiter (alte Form Mostow, wie Pernow) entjtanben. » 

Unmittelbare Einflüffe des Rotwelſch, wie fie Kluge für bie 
deutſche Studentenſprache jejtitellt, wird in Dorpat niemand 

erwarten; denn Ausdrücke wie blechen, pumpen, jchofel, Pfiffe 

und Sniffe fann man nicht bierher rechnen, fie find längjt 

Auch von ben 
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Bortbildungen, die Kluge als geheimſprachliche Anfäge in 
Anſpruch nimmt, waren mande in der Embachſtadt leben- 
dig. Bon Göttingen eingeführt modte das Wort Puff jein, 

das (auch in ben Verbindungen auf Buff geben, nehmen und 

Puff fore& für den ohne Einwilligung des Webers, eiwa des 

Drofchkentutfchers gemachten Bump) io allgemein üblich war, daß 

iogar bie fleinen Ejtenbuben auf der Strafe dem Spaziergänger 
ihre Beilheniträußchen mit ben Worten »ich geb auf Puff - aufs 

zubrängen fuchten. In einer andern Bedeutung war das Wort 

nicht gebräuchlih. Belannt waren ferner ald Schimpfwörter 

Kamuff und Schwoof. In dieſe Reihe mögen Umbildungen wie 

Zriller, Simm, Sclafill gerechnet werden, welche dazu 

dienten, die Namen gewiſſer Krantheiten zu verhüllen. Andere 
BWortverftümmlungen harmlofer Natur möchte ich nur auf die 

unter ber ftubentiichen Jugend verbreitete Neigung zu Laut= und 
Wortjpielereten zurlickführen. Die meiſten von ihnen führten nur 
ein lurzes Dajein, fie entjtanden in übermütiger Stimmung und 

erhielten ſich in engerem Streife ein paar Wochen oder Monate, 
um dann anderen Erfindungen Bla zu machen. Eine weitere 

Verbreitung fanden: Bimm für Bier, Schlamm für Cham— 
pagner (aus Schlampagner), Gradull (= grabuierter Student, 

der erite gelehrte Grad, den man nad beendetem Stubium er: 

warb). Endlich mag hier noch der Drift feinen Plap finden, 

obgleich das bloß die geläufige Abkürzung aus Spermandrill 
ft, mit welchem Titel man die nicht als vollwertig angejehenen 

Pharmazeuten verjah.!) 

Franzöſiſche Einflüfje find auh im Porpater Stubentens 

beutfch umverfennbar. Bürgerredit haben ſich von dem bei Kluge 

verzeichneten indringlingen erworben: der Sneipier, Botier 
und Suitier (bier »Schwietiere geſprochen oder noch öfter in 

»Schwiet(e)« abgekürzt). Doc) verjieht man darunter nicht einen 
Freund übermütiger Streiche, ſondern einen Geden und leider: 

narren, wie denn auch »jchwitifieren« foviel heißt als den Kleider— 

narren machen. Die Renommage, Blamage und Kleidage (Siledage) 
jind weit über bie Grenzen ftudentiicher Kreiſe hinaus verbreitet, des- 

gleichen die Eigenfchaftswörter malitiös, jtandalös, pechös, philtftrös 

und jchauderdd. Der »Maliziöfer, eine Form des Nappierjungen 

mit jägenartig bergerichteten Klingen, friftete zu meiner Zeit nur 
bei den »Gimnejen« (franz. geiprochen) fein lächerliches Dafein. 
Auch das Pouffieren kannte der Dorpater Student vom Fuchs 

bis zum Ghargierten nicht bloß dem Weſen, ſondern auch bem- 
Namen nah, und der Komment ſehte jeit, welche Ausdrüde ala 

touche zu ‚gelten hatten, wie er denn anberjeits Nachtuſch « 

(herausfordernde Bemerkungen nad gefallener Forderung) verbot. 

Dod damit ift die Zahl der dem Franzöſiſchen entichnten Bils 

dungen noch nicht erichöpft. Wünſchte man, nachdem das Wort 

»du biſt geforderte (micht etwa: ich fordere dich, denn ſchon das 

nachhinlende Wörtchen dich bedeutete Nachtujch) ausgeſprochen war, 
nod eine Auseinanderjegung mit feinem Gegner, io lie man 

ihm einen comment suspendu anbieten. Der Raufwichd wurde 

» Tafelage« genannt, und die » Diffiziellens (Sefundanten und Ins 

varteiifcher) hatten darüber zu wachen, daß bei der Menfur vors 

ihriftmäßig verfahren wurde. Wem es an barem Gelde oder an 

redit gebrach, der »forcierte« in der Not den Kneipwirt oder 

den Fuhrionen (Fuhrmann, jo allgemein ftatt Droſchtenkutſcher, 

jogar: ftatt Drofchle, z.B. ich jtieg in den Fuhrmann), oder er 

1) Ev lautete von einem alten im Dorpater Burjchenlieder- 
buch ohne Ungabe des Dichters jtehenden Liede: »Man kann 
nicht immerfort ſtudieren, vivallerala!« die 4. Strophe: > ort 
mit den duftigen Spermandrillen, Die auf Kommando drehen Pillen! 
Fort mit der Pflafterichmiererei, Vor jolcher Mufe hab ich Scheu.« 
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fpabonierte bei den Zechgenoſſen, er ſchlug Spadon (franz. 
espadon — Tlamberg; ſpadonieren vielleicht für echten = auf 

frembe Koften leben). Den völlig Berfimpelten ftrafte man als 

Stumpfler mit Verachtung. Bei einer Prügelei endlich, juchte 
man dem Gegner eins zu lajhieren, was wohl aus logieren 
im tranfitiven Sinne verberbt ift. . i 

Auch der Dorpater Burſch pflegte mit dem beutjchen Sprady« 

gelegen willfürlich umzufpringen, indem er den alten Grundſatz 
»Frei ift der Burjch« auch auf dem Gebiet der Sprache betätigte. 
Biele der bei Kluge aufgezählten ſprachſchöpferiſchen Kraftleiftungen 

waren auch dort bekannt und beliebt. Doc; gehe ich nicht näher 

bierauf ein, da in den meiften Fällen Entlehnung reichsdeutſchen 

Spradgutes vorliegen dürfte. Beiſpielsweiſe jei erwähnt, daß 
der am bdeutihen Hochſchulen beftehende Brauch, Burjchen- 

behaufungen nah dem Namen des Wirts mit angehängten 
zei oder =erei zu bemennen, auc in Dorpat nachweisbar ift. 

So gab es eine Zirlelei, eine Schmeloderei u.a. Endlich 
verdient das Befireben Erwähnung, durch zum Teil frei gebildete 

Umſiandswörter wirfjame Steigerungen zu erfinden oder durch 

jeltjame Vergleiche Wirkungen zu erzielen. Dahin gehören Aus— 
drüde wie »blödfinnig nobel, zum Schreien lomiſch, wahnfinnig 

fredh, ein faumäßiges Glüd, ein haushoher Jammer« oder »bes 

foffen wie ein Schwein (jdiweinemäßig), jteif wie ein Papppferd, 
voll wie eine Inte, froh wie ein Schneelönig« u. a. 

(Schluß folgt.) 

Milien. 

Schluß.) 

Umgebung, Leben, Kreije (Kreis), Welt, Boden, um 
nur die befanntefien Worte zu nennen, derem jedes für ſich un— 

gefucht Milieu dedt — umd was für prachwolle, tiefgräindige 

Worte find fie im Vergleihe zu milien, Mitte! Wirtſchaften wir 
einmal mit dem gewonnenen Gute und greifen einige Stichproben 

heraus, wo das Fremdwort, mag es num entjchlüpft oder mit 

Bewußtjein gebraudt fein, wenigſtens richtig, d. b. in dem um: 
fafjenditen Sinne angewandt fit. 

Ein Abgeordneter bringt bei ber ———— über das 
Mädchengymnaſium auch den Roman des Bürgermeiſters Reicke 
»Das —— Huhm« zur Sprache, von dem er jagt, daß es in 
* ilieu (Umgebung, Welt, Kreiſe) von ftudierten Frauen 
piele. 

Bei dem Notheprozeh jagt ein Sadverftändiger: Die Fahig⸗ 
keit, das Publitum zu täuſchen, zeigt fich nur in jenem eigen= 
tümlichen Äpiritiftiichen Milien (Umgebung, Welt, Sreijein], 
auf... . Boden), wo... 

»Die Komödie ‚Edelfäule‘ von Otto Fuchs-Telab fpielt im 
Milien (Umgebung, Welt, Leben, Streifein)) der öſtreichiſchen 
Ariſtokratie · (Tag). 

»Ein Dichter naht uns im ſchlichten Rode, aber gerade, weil 
er wurzelecht ift, verleugnet er das Milieu (Umgebung, Leber, 
Belt, Berhältnifje) nicht, das ihn gebildet hat.« (Auch Boden, 
Kreife, Lebenslreis, Vebenäluft u, a. mit den entiprechenden Zeit 
wörtern wachfen, atmen, leben). Deutiche Monatsichrift (3. Loh⸗ 
meyer) 1902, 3. Heit, S.457. Geradeio ebenda Märzbeit 1903, 
©. 935 und 938. 

» Vorbilder (in der Dichtlunſt) in Skandinavien, Frankreich, 
Rußland, die aus ihrem Helmatmilien (Umgebung, eben, Weit, 
Boden, Berbälmifie) heraus natürlich erwarhien find.e Ebenda, 
Märzheit 1903, ©. 801. 

Faſt ſcheint es, als habe das Möfterlicde Milieu (Umgebung, 
Leben, Welt, Boden, Luft) fie alle, nämlich vlämifche Priefter, 
zu Dichtern und Träumern gemadte. (Tag). 

Beſprechung einer Aufführung: 
» Die möblierte Wohnung einer Gefallenen, Tochter eines Dorf: 

ſchullehrers, die in dem Leben ber Weltjtadt den Blütenftaub der 
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ſchuldloſen Heimat abgeftreift und ſich zu einer jtarfbegehrten 
Schönheit für alle entwidelt hat. Neben ihr wohnt ein ver- 
borbener Korpäjtubent, der längjt feine Ehre in den Staub ge- 
treten hat und fic von feiner Freundin ernähren lät. In diejes 
unbeilige Milten (Umgebung, Leben, Belt, Kreis) fommt am Sonn- 
tag morgen ber alte Bater aus jeinem Dorfe hereingeicmeite. (Tag). 

Ahnlich in einer anderen Beiprehung: 
»Und das verſöhnt mit dem fchlüpfrigen Milieu (Umgebung, 

Leben, Belt, Kreis, Verhältniffe), in dem fi die Hauptſache 
abipielt«. (eg). 

>... bak der Zuſchauer mit den Geftalten und dem Milien 
rg: ‚ Leben, Welt, Boben, Berhältnifje) nichts zu tum 

«. (Tag). 
»Im „Fuhrmann Henſchel‘ fpielt die entſcheldende Szene im 

Wirtshaus, fogar im ‚Michael Kramer‘, defien Milieu (Welt, 
Kreife) jo verichteben iſt (find) [ober: in bem ein ganz anderes Leben 
(Umgebung, Welt, ſtreiſe, Schichten) bargeftellt werden]«. (Tag). 

»&uftan Freytag berührt ja auch in feinem Luſiſpiele die 
mannigfadhen ernjten Fragen, die an den Beitungsmann herans 
treten, aber ernſte Konflikte in diefem Milieu (Um gen teben, 
ra Welt, — Verhãltniſſe, Schichten) = die Bühne zu 

ngen . . .« ag). 

»In feinen Borzügen und Fehlern ftelt er (Roofevelt) in ber 
Tat wie fein anderer den Amerilaner von heute dar, wie ihn bie 
Geſchichte, die Rafjen und das Milieu (Umgebung, Leben, Belt, 
Boden, Heimat, VBerhältniffe, Aubendinge, Lebensbedingungen, 
Lebendluft) gebildet haben«. (Dresdner Nachrichten vom 17. Sep- 
tember 1901.)') 

»Diejer (der impreffioniitifche Roman) ift befanntlih in ben 
befien Fällen jo gebaut, daß ein ſoziales Milien (umgetung, 
Belt, Kreis, Boden, Lage, Berhältnifje, Lebenötreis, Lebens 
ausjcnitt) geihildert ericheint, daß dann defien (derem) langjame 
Änderungen vorgeführt werden, und daf endlich zutage tritt, wie 
ewifje Perſonen, die fi in dem Aufiande des erſſen Milieus 
{m der erſten Umgebung, Welt, Kreis, Boden, Berhältnifien, 

ge ufw.) ſehr wohl fühlten, in dem Sclußzuftand nicht mehr 
leben fünnnen und zugrunde gehen... Wie man fieht, wird 
alfo der Konflitt im Roman durch Verſchiebung des Milieus 
(Umgebung, Boden, Lage uſw.) erzeugt ... .« Dann ift kurz 
darauf noch einmal von einem Konflitte (Kampfe, Widerftreite, 
Ringen u. ä.) mit dem Milieu (Umgebung uf.) die Rede. (Die 
Bode Nr. 41: Das moderne Drama). 

» Hier, wo der Magnefiumblig uns Momentaufnahmen liefert, 
wirft nicht nur das ganze intime Milien (Umgebung, pafjende, 
zufammenjtimmende, flimmungsvolle, heimliche, eigenartige Um— 
gebung), dem man ohne weiteres die Zugehörigkeit zur Perſon 
und ihrem ganzen Weſen anfieht, höchſt wohltätige. (Aufiah der 
Bode 1901, Heft 28: Wie wollen wir uns photographieren lafjen?) 

In dem lehten Beiipiele find ausbrüdlih Subjelt (Perſon) 

und Umgebung gejondert und mit biejer auch feine anderen Ber: 
fonen, fondern nur die toten Gegenſtände gemeint, aljo paſſen 

Welt, Leben, Kreis z. B. niht. Das liegt aber nit an einem 
Mangel der deutichen Sprache, fondern daran, daß dem Worte 

Milieu eine engere Bedeutung beigelegt ift, die demzufolge auch 
auf das deutjche »llmgebung« übergeht. Es ift eben nichts ges 

meint als die ganze eigenartige Ausſtattung. Auch an »Nahmen« 

tönnte man hier benten, der ein Bild einfaht ober eine 

Perſon umſchließt. Aber es ſcheint nicht nötig, nad einem 

folhen Worte als Erjap in jedem einzelnen Falle beſonders zu 
fuchen, wenn bem Fremdworte eine Bedeutung beigelegt ift, bie 

ihm nicht zulommt. Das echte Milieu jagt mehr, gerade wie 

Welt uſw. Freilich will ja der Verfafjer noch etwas Befonderes 

malen, wie ber Relativſatz »dem . . . anficht« zeigt. Diejer Ge⸗ 
danfe liegt wohl in folgender Richtung. Man jtelle ſich eine 

förperlich und geiftig plumpe Perſon in einem zierlichen Rololo— 
bamenzimmer vor, einen Augsburger Hanjalaufmann in einem 

1) In Mmapper Darftellung kennzeichnet das, was man ameris 
kanifche Welt (Milieu) nennt, Holmes in jeinem Buche »Der Pro: 
fefior am Frühftüdsriiche« (The professor at the breakfast table), 
Kap. XI, S.161— 163 (Meyerd Boltsbüdher Nr. 627 — 629). 

altrömischen Haufe, einen ſpaniſchen Granden in dem NArbeits- 

zimmer eines Dollartönigs oder in einer nlederländiſchen Kneipe 
im Geifte von Hals oder Teniers, einen Papagei In einem finfteren 

nordiſchen Tannenwalde, eine Palme im Eiſe des Norbpoles, 

einen Eisbären oder Zappländer im afritanifhen Tropenwalde — 

fie alle find ſicher nicht in ihrem Milieu (Welt). Umgebung und 

Subjekt bilden feine Einheit, aus der eime geſchloſſene Gefamt: 

ftimmung, ein wohltuender Zufammen- und Einflang hervor 
ginge. Und wiederum, die fählihe Ummelt (Umgebung), in 
ber jemand lebt, die Ausftattung feiner Wohnräume, feines ganzen 
Heimed mit Garten und allem kann durch Wahl, Anordnung, 
Shmud, Form, Farbe der einzelnen Teile einen einheitlichen, 

perfönlihen Zug befommen, wo nidjts willtürlich, nichts flörend 

ft. Die Heine Welt („mein Haus meine Welt«) läßt im ganzen 

und Meinjten Hand, Sinn und Art ihres Gebieters fühlen und 

ertennen. Es ift wie ein geheimmisvolles Weben und Strömen 

von Ding zu Ding, von Ding zu Subjeft, wie unfichtbare Fäden, 
ein eigenartiger Hauch weht um alles. Wer in diefe Welt hinein- 
tritt, empfindet unmittelbar die Wirlung, und zwar um jo flärfer, 
je feiner feine Natur ifl. Er hat jenes Wohlgefühl, das überall 

ein Zufammenklingen und Zuſammenſchwingen ermwedt. Es liegt, 
ſchwebt, webt, berriht Stimmung auf, über, in, um etwas. 

Das Bort iſſt der Mufit entnommen, von ben ſchwingenden 

Saiten der Tonmwertzeuge (reine, hohe, ſchöne St.), und wird von 
Tönen, Farben, vom Gemüte gebraudt. Man jpridjt ferner von 
Abend», Morgens, Meereds, landihaftliher, Waldftimmung 

(Bild in Abendftimmung), aud) von ber in einem Lande, Bolte, 
einer Stadt, einem Dorje, einem Haufe, einer Geſellſchaft herr 

ſchenden Stimmung — überall ift es nicht ſchwer, ben Urbegriff 

bes Schwingen wiederzufinden und das Borhandenfein einer bes 
fonderen Einheit ald Urjache des eigentiimlichen Gefamteindrudes 

feftzuftellen. Haftet dem Worte Milieu rechtmäßig diefe Färbung 
an, nun gut, auch das beutiche Stimmung, ebenfalls tn Zufams 

menjepungen wie Stimmungshauch, =zanber, =reiz, =friiche u. a., 

iſt alt und geläufig. 

Und noch ein anderes Wort, gleichfalls der Mufit entlehnt, 

brüdt dieſe eigenartige, geichlofiene Wirkung aus, die von Dingen, 
Handlungen, Vorgängen, Zuftänden auf den Beobachter oder 
Teilnehmer ausſtrömt. »Was fingt mir dort aus Myrtenheden 

im Ton der liebevollen Braut ?« (Bürger), wo das Mitihiwingen 

und Mitklingen ber befonderen Gefühle gemeint iſt. So Ipridt 

man von einem falten, jchneibenden, erzwungenen (Seller) Ton 

ber Rebe; von dem Tone, ber bei Hole, im gegenjeitigen Ber- 

halten in der Gejellihaft und im Verkehre, in einem Drama 
herricht (Ton bes feinen Luſtſpieles; Zuſammenlünfte des guten 

Tones (Schiller, Fieslo], guter, feiner, fteifer, fröhlicher, erniter, 

feierlicher Ton; tomangebende Kreiſe, Blätter [Moltke]). Auch 

von der Farbenwirlung und Farbenſtimmung wird e8 gebraudt: 

fchöner Ton eines Gemäldes (»die Kapelle erhielt dadurch — 

durch die bunten Fenſter — einen fremden Ton« [oethe]); auch 

von landichaftlihen Stimmungen: »der ſonnige Ton, ber bie 
Rheingegenden in ber jhönen Jahreszeit belebt« uſw. 

So könnte man in dem Beljpiele aus der «Wode« (1901, 

Het 28), das zu biefen Musführumgen leitete, fagen: »Hier . . . 

wirft nicht nur das ganze intime Milien (die ganze Stimmung 
[Ton] der Umgebung, bie ganze Raumftimmung), dem man ohne 
weitered bie Augehörigteit zur Berfon und ihrem ganzen Weſen 
anfieht, höchſt wohltätige. Ober in dem anderen Beiipiele: »Jn 

‚Fuhrmann Henjchel* ſpielt die entjceidende Szene im Wirtöhaus, 
fogar im ‚Michael Kramer‘, deſſen Milieu (Welt, Streife, Um— 

gebung, Stimmung, Ton) jo verſchieden ift«. 

2 
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Doch fragt es ſich im manden Fällen, wo man Milieu findet, 
ob es nicht willtürlich und faljch gebraucht ift. Denn man darf 

nicht fagen, daß e8 für alles gebraucht werben kann, ſondern 

nur das iſt zutreffend, daß es für vieles gebraucht wird. Daran 
it aber nicht das Wort ſchuld, auch nicht Armut der beutichen 

Sprade. Alfo z. B.: 

»Das ruhige bürgerliche Milieu (Ton, Stimmung, Weife, 
Bug, Geift, Härbung, Anftrih, Art, Verlauf) der diedmaligen 
ruffiichen Kaifertage darf mit Recht auf den Einfluf des Präfi- 
denten Zoubet zurüdgeführt werden.e (Dresdner Nachrichten.) 

»ftomfortabel ohne Bergleih ift jo ein Diner auf ſolchem 
Schiffe mitten auf dem Meere; faft kommt's einem vor wie eins 
der Wunder aus Taufend und einer Nacht, jo eigentlich, glänzend 
und reizvoll ift da& ganze Milieu (Umgebung, Stimmung, Ton, 
Art eiſe, Borgang, auch Ton [Urt, Weiſe] der Einrichtung 
u. a.).« (Dresdner Nachrichten.) 

»Da nun Krüger bereits im erjten Alte jeines Schaufpieles 
das Geheimnis der ‚Väterſchaft* verrät, nimmt er ſich von vorn⸗ 
herein die äußerliche Dramatifche Spannung (fol heißen: die Mög- 
lichkeit der... . oder... . zu bannen) und ift gezwungen, nur 
noch mit dem piochologifhen Milieu (Stimmungen, Zuftänden, 
Borgängen, Wandlungen uf.) zu arbeiten.« (Dresdner Nachrichten). 

>» Dad Milieu (Ton, Art, Weife, Geiſt, Befamteindrud) diejes 
heute hier, morgen dort fpielenden Vollstheaters wirkt durchaus 
angenehm . .. (oder e8 gehen... Wirkungen . . . aus)« (Tag). 

Bir fahen in den lepten Ausführungen, daß neben Stimmung 
und Ton noch zwei andere einfache, doch ungemein reiche deutſche 
Wörter eindrudsvoll aufmarjchierten, Art, Weije, bie felbit das 

Lehnmwort Charakter überflüffig machen. Schon im Freidank wird 

von »der Ejele Arte gejproden, und Fiſchart jagt: »von dem 

Wolf Hat fie die räubig Art«; »ein Held vom jeltmer Art« (Beibel); 
»man pries mir ja vor andern ber Deutſchen Sinn und Art« 

(Ufland); »feine Art zu feine (Goethe, Wahlverw.); »jie hat gar 

feine Art noch Geſchick, ſich nur ein bißchen zu mujtern« (ebemderf.). 

Die beiten deutſchen Schriftfteller iprechen von einer Weiſe, im 

Einne der ganzen Art des Sprechens, Denkens, Verhaltens im 

BVerkehre und zwar von einem einzelnen Menichen und einem 
ganzen Volle: »dem Narren gefällt feine Weife wohl«; heidniſche, 

gottlofe, ſchlichte, anfpruchslofe uf. Welfe«, ja »die Welje eines 

Zanded«. Und jo in diefem umfafienden Sinne oft verbunden: 
»bie ganze Art und Weife«. 

Wir konnten mehrfah Milieu durch diefe Wörter verdeuts 

fen. Erwäßnen wir nun noch, daß in einem Aufſatze des 
»ZTürmerd« Januar 1903: » Milieutunft und Kunftmilteu« auf 
acht Seiten Milieufunft 1Omal, Kunjtmilien dmal, milieuloſe 

Kunft Zmal, der Superlativ milieulofefte Kunft Imal, das eins 
fahe Milieu 22mal, Milienanbetung 2mal, Milieuſchilderung 

Amal, das innere Milien Imal, das kaiferlihe Milten mal, 

Pſeudokunſtmilien Imal vortommt. Der Auffag jelbft liegt uns 
nicht vor. Auch in unferem Auffage mußte Millen oft gebraucht 

werden, weil er über bad Wort handelt, vielleicht liegt die Sache 
geradefo bei jener Arbeit. Sollte es nicht fein, fo ift feine 

Frage, daß mit dem deutfchen Sprachgute, das hier erörtert ift, 

all das audzudrücden iſt. Alſo z. B. Kunftftimmung und Stine 

mungsfunft, ftimmungslofe K., Stimmungsanbetung, =jchilde- 
rung uf. 

Die deutiche Sprache ift ein reiches Inftrument, das zu fpielen 

oder fpielen zu lernen fich lohnt. Es iſt wohl der Mühe wert, 

die tiefgrindigen, mwurzelechten Wörter vol Saft und Kraft immer 
wieder zu ſchürfen (vgl. Freiligtath: »die ferfte deutiche Dorf: 

geihichte) hat das Gold im Volke treu geichlürft zu Tage«) und 
auf das mannigfaltige Sinngold zu muten, das in ihnen ver» 

borgen ift oder unter Tage liegt. Auf allen Gebieten ſucht man 

deutſches Weſen und Art zu balten, zu flärfen, zu beleben, mit 

frommer Treue bie Nefte der Vergangenheit zu ftügen und zu 
fihern, man bant Burgen wieder auf, die uns lebendiger 

in die Welt, der fie ihre Entftehung verdanlen, zurüdverjegen 
Tönnen. Auch die Sprade iſt eine folde Burg, wo manches 
darnlederllegt, verichättet, verſchwunden, vergefien ift. Das hervor⸗ 
zubolen, zu jammeln und zu hüten und zu neuem Qeben zu ers 
werten und, was nod aufrecht fteht, zu verteidigen — ijt eine 
vomehme Mufgabe, ja Pfliht. Gerade die Gebilbeten fernen 

ansbrüdlih in der Schule viele Fremdwörter, und das ift nots 

wenbig; doch muß die Art, fie zu lehren, ſo fein, daß zugleich 

eindringlic, ihre Geſchichte, Bedeutung und die deutichen Gegen- 

werte übermittelt werden. Wir haben uns gewöhnt, mit manchen 
fremden Wörtern mancherlei Nebenvorjtellungen und = empfinduns 

gen zu verbinden. Dieſes » Mitverfiehen«, dad man jo reihlih an 

jenen übt, muß bei den beutjchen Wörtern ebenfalls fein Recht 

finden und das reiche, finnliche Leben in ihmen gefühlt und bes 

griffen werben. Und wenn einmal ein Fremdwort nicht durch 
ein »dedenbes« deutſches wiedergegeben werden fann, jo iſt das 

ein Vorzug ber Eigenart. Denn jede Sprade ift ein lebendiger 
Baum, der nach feiner Welt artet. 

Wattenſcheid. Karl &omolinstn. 

Rleine Mitteilungen. 
— Am 9. Februar it der 70. Geburtätag Felix Dahns in 

Breslau mit hohen Ehren begangen worden. Der Feitaufiührung 
des Schaufpield » Deutihe Treue« im Stadttheater ging ein von 
Theodor Siebs gedichteter Prolog voran, in dem der Gefelerte 

auch ald »deutihen Worte® Münzwarbdeine begrüßt wird, und 
unter den vielen Glückwünſchen, die ihm dargebradt wurden, 

war audy der bed Wilgemeinen Deutichen Spradvereins, von 

Prof. Dr. Gombert überreicht, der mit der Hoffnung ſchloß, es 
möge dem verehrten Manne nod eine ftattliche Reihe jchafiens- 

frober Jahre bejchieden jein, damit auch wir noch lange einen 

Meifter unjerer Sprade, einen gotibegnadeten Sänger und 
Dichter den unferen nennen fünnen. 

— Bom Mahtbereih der deutihen Sprache. Die jtädtiichen 
Behörden in Ungariſch-Weißkirchen waren, wie der in Temes- 

var ericheinende Deutſch⸗ ungarijche Volksfreund Nr. 5 v. 30. Jan. 

berichtet, durch einen bejtimmten Erlaß des Bizegeipand ge— 

zwungen worben, alle Verhandlungsberichte und Beſcheide in 
madjariſcher Sprache abzufafien. Über die Neuerung führte in 
der Berfammlung ber Stabtvertreter am 16, Jan. einer von ihnen, 

Johann Lup, unter Berufung auf den bisherigen durd; Staats- 
gefep und Stabtorbnung begründeten Gebrauch Klage, und der 
Burgermeiſter lieh nun das dem widerjprechende Verbot des Bize- 

geipans verliefen. Darauf hat die Verſammlung tapfer und ein⸗ 
mütig erflärt, dba als die Amtäfpradhe der Stadt Ungariſch-Weiß ⸗ 
Kirchen die deutſche Sprache durch die vom Minifter gutgeheißene 

Gemeindeordnung und das ihr zugrunde liegende Landesgejeg 

bejtimmt jet, das jedermann und auch der Vizegeſpan zu befolgen 
habe, jo dürften die Berhandblungsberichte und die Beſcheide am 

die Parteien nur in deutſcher Sprache verfaßt und hinausgegeben 

werben. 

— Die böhmiſche Sprache. Der in unferer Februarnummer 
Sp. 45 mitgeteilte Erlaß des öjterreichiichen Kriegsminiſters vom 
29. Dezember 1903 Hat bereits eine recht bedenkliche Frucht ger 

tragen. Er ijt nämlid) an die Regimenter des 8. Korps in Geftalt 
einer Sprachenverorduung weitergegeben worden, die bejtimmt: 
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»1. Alle Oberoffiziere und Sabetten, welche die böhmiſche 
Spradye nicht zum tenjtgebrauche genügend ſprechen, ha 
diejelbe zu erlernen. 

2. Es find zwei Sprachlurſe * altivleren (!), und zwar a) ein 
————— für jene, welche bie böhmiſche Sprache zum 

enftgebrauche genügend beherrichen, b) ein Anfängerfurs für 
jene, welde dieſe Sprache nur notbürftig oder gar nicht ſprechen 
(für jeden Kurs wöchentlich je drei Stunden). 

Sämtlihen Offizieren und Kadetten ift aber eindringlichft 
nabezulegen, daß die Sprachturſe nur ein untergeorbnetes Mittel 
zur Erl der Spradie find. Erfahrungsgemäß geben fie 
nur die Anleitung, wie eine Sprache dur tägliches Selbit« 
ſtudium und gründliche, fleißige —— erlernen ift. 

Das Brigadelommando wird gelegentlich der Frühjahrsinfpis 
zierung, dann während der Übungen im Megimente durch eime 
fommijfionelle Brüfung aller Oberoffiziere, welche der böh— 
miſchen Sprache noch nicht zum Dienftgebrauche mächtig find, den 
erlangten Grab der Kenntnis derfelben feftitellen.« 

Wenn einmal geprüft wird, jei e& »fommifjionell« oder anders, 
fo Iohnte es ſich vor allem, auch den Verfaſſer dleſes Korps— 

befehls vorzunehmen und bei ihm inbezug auf die deutſche 
Sprache »den erlangten Grad der Kenntnis derſelben feſtzuſtellen«. 

Doch im Ernft: bier wird das Tichechifche gefliſſentlich als die 

böhmiſche Sprade bezeichnet, und nur jo. Iſt aber Böhmiſch 
ſchlechthin Tſchechiſch, dann hat Deutid in Böhmen fein Heimat: 

recht mehr, höchſtens Gaftreht. Soll zur Herbeiführung dieſes 
Buftandes der militäriiche Befehl, der fich nicht mit einem mehrs 

ftündigen Unterricht zur Erlernung, aber auch nicht mit der Be— 
herrſchung der Sprache im Dienft begnügt, fondern auf ben täg- 

lihen auferdienftlihen Gebrauch der fremden Sprache dringt, 

die Wege bereiten helfen? 

— Die Wertſchäßung der deutihen Sprache in England (vgl. 
Beitfchr. 1902 Ep. 16) ift im Wachſen begriffen. Die Londoner 

Morning Poſt empfichlt in einem Leitauffage dringend neben dem 

anerlannt notwendigen Unterricht in der franzöfifhen Sprade 

den der deutſchen al& gleicherweife unentbehrlich für das geichäft: 

Tiche wie das wiſſenſchaftliche Leben. Die Hälfte der Schwierigkeiten, 

unter denen Grofbritannien heute lelbe, führt der Verfaſſer auf die 

Unbefanntichaft britiicher StaatSmänner, Offiziere, Seeleute, Ab: 

geordneter mit der deutichen Sprache zurüd, die der Schlüfjel zu 
der Hälfte des geljtigen Lebens im heutigen Europa fe. — 
Deutſch ſei die Sprache Luthers und Leifings, Kant? und 

Goethes, Rankes und Bismardd. Wer die beutiche Sprache nicht 
veritehe, lönne auch diefe Männer nicht verfteben und ihr Werk 

ebenfowenig, er fünne aljo nur eine ganz einfeitige Auffaſſung 
der modernen Geſchichte und des modernen Europa befommen, 

der Belt aljo, in der er leben müfje. In der Wationalötonomie, 

ber vergleichenden Sprachmifjenichaft, ber Chemie, den militärifchen 

Wiſſenſchaften, auch in der Erdkunde gehe Deutichland voran, 

ohne einen deutſchen Atlas fomme fein englifher Geograph aus. 

— Der Deutſche im Andland. Dit vollem Rechte wird in 
der »Straßburger Boft« vom 5. Februar d. 8. darüber geflagt, 

daß der Deutihe im Auslande nur allzugerne feinen Bater zum 

Mr. oder Monsieur, die Mutter zur Mrs. oder Madame, bie 

Schweſter zur Miss oder Mademoiselle »avancieren« läßt, jobald 

er ihnen von dort einen Brief jchreibt. Gewiß eine nur allzus 

berechtigte Klage; fie ift fchon oft erhoben worden — unb wohl 

meift auch mit bem fo bitter höhmenden Zuſatze »in einem 

anderen Sande wäre jo etwas unbenfbar« —, und fie fann nicht 

genug erhoben werden, denn nur zu wahr bleibt leider, was in 

dem Schlußſatz jener Klage gejagt war: »Es ift beſchämend für 

einen guten Deutjchen, dies mit anfehen zu müfien, um fo mehr, 

da hierin in abjehbarer Zeit fein Wandel zu erhoffen ift. Ober 

doh?« Ja, leider nur zu wahr, denn auf bie »Oder dod?« 

ift man faft verfucht, mit einem entfagungsvollen Nein, niemald« 
zu antworten, wenn man gelejen hat, was bie »Bonner Beitung« 

am 2, Februar ſchrieb: >Im Deutſchen Reichdanzeiger leſen wir 
nicht ohne Erflaunen: ‚Das Hauptbureau des Meichdfommiffars 
für die Weltausftellung in St. Louis 1904 wird fi) vom 8. Februar 

b. J. ab in St. Louis befinden. Die Adreſſe lautet: Mr. Th. 
Lewald, German Commissioner General, 4936 Lindell 

Boulevard St. Lonis, Mo.‘« Die Bonner Zeitung fügt bem bie 

Frage an: »Db fich der franzöfiiche Ausftellungstommifiar auch 
eine englifche Adreſſe zulegen wird ?« Kaum! Aber umfre beutjche 

Angleihungsfäpigkeit ift eben groß und — bewundernswert; 
in dem Buntte find wir wohl allen anderen Böltern »über«e. Wenn 
das am grünen Holze geichieht, wenn bie oberften Behörden mit 

ſolchem Beifpiel vorangehen, dadurch aber naturgemäß zu deſſen 

Nahahmung verführen, dann ift kaum nod zu hoffen, daß wir 

uns in ber Art einmal wieder auf uns ſelbſt befinnen und deut⸗ 

fchen Stolz; offen und ehrlich zur Schau tragen, ftatt im Auslande 
bie deutſche Haut abzujtreifen und den Ausländer zu fpielen! 

Eins ließe ſich allerdings zur Rechtfertigung, wenn audy nicht 
des Mr., jo dody des engliihen Titels in biefem einen falle 
anführen: mit der Auffchrift >» Deuticher Reichttommifjar« würben 

bie Pofibeamten, bejonders die Briefträger, in St. Louis viels 

leicht nicht viel anzufangen willen, falls fie nur Engliſch vers 
ftehen; und doch! fleht denn nicht die Strahe und die Haus— 

nummer — auf gut Englijch, wie daß Hierbei ganz ſelbſtver— 

ftändlich ift — dabei? Und wenn der englifche Titel wirklich un« 
entbehrlic; wäre, weshalb wird dann wenigftens nicht zunächft ber 

deutsche geichrieben und dann noch die englifche Überjegung in 
Klammern dahinter? Man fage nicht, das jei zu viel Schreib» 

werk; es wird jonit fo viel llberflüffiges und fo viel Schwulft in 
unferen gejhäftlihen und amtlihen Schreiben immer nod) ge 

ichrieben, daß auch einmal in einer ſolchen Anjchrift ein paar 

Worte mehr als gewöhnlich angewendet werben könnten und 
dürften. J. E. W. 

— Das Padagogiſche Wochenblatt für den alademiſch gebildeten 
Lehrerſtand Deutſchlands tritt, ſeit es unter der Leitung von 

Proſeſſor Dr. R. Werner ſieht, eifrig in Wort und Tat für die 
Biele des Allgemeinen Deutihen Sprachvereins ein, Die Nr. 40 

des 12. Jahrg. vom 5. Aug. 1903 enthält unter der Überfchrift 
»Innügem Fremdwort Fehde, Deutich ſei ded Deutichen Mebe« 

einen Aufſatz, in dem der Schriftleiter jeinen Mitarbeitern in 

eindringlichen Worten den Grundfag ans Herz legt, fein Fremd⸗ 

wort für das zu gebrauchen, was deutſch gut ausgebrüdt wer: 

ben fan. Er betont dann die weile Mäfigung, mit ber unfer 

Verein die Sprachreinigung betreibt, und empfiehlt allen feinen 

Amte genoſſen ſich Hiervon durch einen Blid in die Juli-Muguit 

nummer der Beitichrift zu Überzeugen, die ganz beſonders ge— 

eignet fei, der guten Sache freunde zu gewinnen, und die er 
darum den Leſern zur Verfügung ftellt. In fpäteren Nummern 
findet man einzelne ber Heinen Auffäpe aus den » Mitteilungen 
für Spradedene abgebrudt. Daß fih der Schriftlelter jelbft 

einer in jeder Beziehung forgfältigen Ausdrucksweiſe befleikigt, 

braucht Saum bejonders hervorgehoben zu werden. — Profefior 

Werner verdient Dank für feine tatfräftige Unterftügung unjerer 

Beftrebungen, die um fo erfreulicher ift, als fih das Blatt an 
den alademiſch gebildeten Lehrerftand wendet, Denn daß diejer 

Stand durch Beeinflufiung der Jugend ber gebildeten Stlafien 
beſonders viel zur Erreichung unferer Biele beitragen fann, ift 

wohl unzweifelhaft. F. W. 

— Die im Eleltrizitätsweſen gebräuchlichen Einheiten find be— 
lanntlich auf Grund einer zwiſchen den verſchiedenen Ländern ge: 

2* 
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troffenen Vereinbarung nach hervorragenden Fachleuten benannt. 

Dabei iſt Deutſchland — wie gewöhnlich — recht ſchlecht weg⸗ 
gelommen, während England überreich bedacht iſt und neuerdings 
noch weiter bedacht ſein will. Hiergegen wendet ſich eine Zuſchrift 
an die Leitung der Elelktrotechniſchen Zeitſchrift, in der darauf 

bingewiefen wird, wie beflagenswert e& vom deutjchen Standpunkt 

aus ift, daß im ſolchen Fällen die Namen bahnbrechender deutfcher 

Forſcher, wie Gauß, Weber, Siemens, Herz u. a. nicht nur nicht 

zur Geltung lommen, fondern fogar in manden Fällen wieber 

verbrängt worden find, nachdem fie jhon ziemlich allgemein zur 
Bezeichnung eleltriſcher Makeinheiten gebraudjt worden waren. 

Uns, die wir jo oft den Mangel an nationalem Selbitgefühl bei 
unferen lieben Landsleuten mit Bedauern wahrnehmen müflen, 

ericheint diefer Vorgang gar nicht auffällig. Und befonders dann 
nit, wenn es ſich um eleftrotechniiche Dinge handelt. Die 
deutjchen Elektrotechniker find ja faft durchweg inbezug auf die 
Sprache fo gleihgültig, daß fie ſich fait alle ihre Fachausdrücke 

von außlänbifhen Schriftftelleen vorjchreiben lafien. Nur auf 

wenigen Gebieten der deutfchen Fachſprache ift daher eine ſolche 
Berwilderung eingeriffen, wie im Eleltrizitätsmwefen. Die törichtiten 
ſprachwidrigen Wortbildungen übernimmt der Deutſche ganz uns 
befehen, wenn fie von einem Ausländer jtammen, jo z. B. ben 

»Rotor«. Über die höchft ungefdidten Benennungen » Voltmeter« 
für »Spannungdmefjer« und »Amperemeter« für »Strommejjer« 
ift Schon von einem Fachmanne Klage geführt worden, der darauf 

hinmies, daß man ebenjogut eine Wage »Kilometer« nennen 

fönnte'). In der oben erwähnten Zuſchrift finden ſich gewiſſer⸗ 

mahen als felbtverftändlich folgende Wortzufammenitellungen: 
BWiderftand, Impedanz, Reaktanz, Leitfähigleit, Admittanz, 
Susceptanz, Konduktanz, Reluktanuz. Alle diefe »anze« ftammen 
u. W. aus Amerila. Daß die Amerifaner auch nur eine einzige 

deutiche Benennung übernommen hätten, ift uns nicht befannt 

geworben. Das erwartet und beanjprucht wohl auch fein beutjcher 

Elektriter, Er ſchätßt offenbar ſich und die deutſche Wiſſenſchaft 
ſehr beſcheiden ein; natürlich darf er ſich dann nicht wundern, 

wenn er nicht nur auf dem Weltmarkte, fondern auch in feinem 

eigenen Lande danach beurteilt und behandelt wird. — n. 
— Averſum. Die preußiſchen Staatsbehörden bezahlen ſeit 

einigen Jahren kraft Vertrags mit der Reichsvberwaltung für ihre 

Voſtſendungen fein Porto, entrichten vielmehr ftatt deſſen dem 

Reid) eine Paufc-Ablöfungsfumme (ein »Averfum«). Die Sen: 
dungen erhalten deshalb ftatt der Poftmarfen den Stempel 
»Frei laut Averfum Nr. 21«. Um aber jejtzuftellen, ob die 

bisher feitgefeßte Ablöfungsfumme auch jegt noch einigermaßen 

den ſonſt zu zahlenden Portobeträgen entiprehe, und danadı 
nötigenfalld eine andre Summe neu zu vereinbaren, war für das 
Jahr 1903 den preußifhen Behörden außer dem Stempeldrud 

noch die Hebung von Zählmarken vorgefchrieben. Diefe Zähl: 
marfen wurden wie Poſtmarken verwendet und waren deshalb 

den lettern (in ihren verfchiedenen Arten) fait gleich, aber bedrudt 

mit dem Bermert: »Frei durch Ablösung Nr. 21«, durd) den 

alfo der Stempeldrud »?Frei laut Moerfum Nr. 214 in glüdlicher 

Weiſe verbeuticht worden war. Nach Ablauf des Jahres 1903 
ift freilich diefe Zählmarke wieder verſchwunden, und man fieht, 

wie früher, auf den amtlichen Briefen wieder den Stempel- 
abdrud mit dem Fremdwort »Averfum« Nur einige Amtsjtellen, 

die erft mit Anfang 1903 in die Ablöſung einbezogen worden 

find, haben für ihre Stempel den Wortlaut der Ablöfungsmarfen 

» rei durch Mblöfung Nr. 21e gewählt. Mögen bei Neuans 

1) Zentralblatt der Bauverwaltung 1900, Seite 301. 

ihaffungen von Stempeln auch andere Amtsjtellen nicht die Ge— 
legenheit verpafien, wieder ein Steinden zum Ausbau unferer 
Mutterſprache beizutragen. K. B. 

— Fire o’elock tea. Unter dieſer Überſchrift brachte dor 
zwei Jahren dad »Neiue Wiener Jonrmale (am 13. Nov. 1901) 
einen Tage&bericht, ber fo anfing: »Um melteren reifen bie 
Einrichtung des Wiener Frauenclubs zugänglich; zu machen, arran= 
gierte man geftern eine fehr animierte Jour. Reichlich an 
200 Perſonen hatten ſich nadmittag zum five o’clock tea im 
Frauenclub eingefunden und amlifierten fi dort bei Sandwiches 
und Gonfect aufs trefflichite . : .e In diejem Deutich ging es 
fort. »FFlinfuhr-Teee, wie gemein würde das in einem deut- 
chen Frauenvereine klingen! fo bemerkte dazu das Wiener Mit- 
glied unfered Vereins, das und damals auf die neue Erwerbung 
aufmerffam machte. Kurze Zeit danach konnte auch ſchon von 
einem aus diejem five o’clock tea abgeleiteten Zeitwort berichtet 
werben. Dieje Ichte Herrlichkeit hat merlwürdigerweiſe nicht die 
rechte Aufnahme und Pflege bei den fairen deutſchen gentlemen 

und ladies gefunden. Dagegen der five o'clock tea lebt nicht 
nur noch, jondern er jheint nad) einer lebhaften Schilderung der 

»Jugende, und zwar auf dem Boden der deutſchen Reihshaupt- 

ftadt, ganz prächtig emporgebiehen zu fein und ſich in fo jtilvoller 
Weiſe ausgeftaltet zu haben, daß die armen Süddeutſchen mit 

berechtigtem Neide nad) den reizenden Muslandäfihen am Spree— 

ftrande hinſchielen. Herr »Pips« in Münden läßt fih nämlich 

(in Nr. 47 der »Jugend« vom 11. Nov. 03) folgendermaßen ver- 
nehmen: 

Five o’clock tea. 

Im Kaiferhofe à Berlin 
Trifft tous les jours apr&s midi 
Sich Alles jept, was chie und fin, 
Um five o'clock zu einem tea! 

Dean zahlt, pour faire Ja charite, 
Dabet aud) eine Mark cinquante 
Bro Naſe nobel als Entree — 
Iſt die Idee nicht trös charmante? 

Du eilt in flotter evening dress 
En voiture ins Restaurant 
Und gleich begrüßt Did une princesse 
Im tea gown dort intimement; 

Die rau baronne de Levyson, 
Die grand’ artiste, der Brettel- Star, 
Die lieutenants und die vieux garcons, 
Sie jagen ſich allhier bon soir! 

Die Haute volöe, die Haute finance, 
Die sportsmen und die Herm gommeux, 
Sie treiben flirt und mäldisance 
Und finden’s einfach dälicieux! 

Man zeigt esprit und ift nicht prude, 
Iſt mal ein Wiß un peu sald — 
——— — dentt der Allemand du Sud, 
an die jept fad, aux bords d'la Spree! 

Sur Schärfung des Sprachgefühls. 
228) »An der Hand eines 228) Mit Hilfeeines Beiipiels, 

Beifpield, nämlich dem Ver- nämlich der Vergleihung eines 
gleich; eines Menjhen mit der Menſchen mit der Dampf: 

Dampfmaschine, kommt er zu maſchine, lommt er zu dem 

dem Ergebnis —.e (Auseinem Ergebnis —. 
Beitungäbericht mitgeteilt von 
Bibliotheksdireftor Dr. Lohmeyer 
in Kaſſel.) 

Beifag (Appofition) zu einem Wesjall im Wemfall! 
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229) ⸗In ber letzten Seit 
häufen fich die Fälle bedenklich, 

wo Gerichte Ordnungsſtrafen 
wegen Ungebührgegen Ber: 
eidiger verhängen.e (Aus 
einer Berliner Zeitung mitgeteilt 
von Dr. H.Saberäfy in Berlin.) 

229) In der leßten Zeit häus 

fen ſich bedenklich die Fälle, wo 
Gerichte Über Verteidiger Ord⸗ 
nungsftrafen wegen Ungebühr 

verhängen. 

Werden die Strafen wegen ⸗Ungebühr gegen Berteidiger« 
verhängt? Das Mihverftändnis liegt um jo näher, als bie 

Wendung »eine Strafe verhängen« gewöhnlich mit bem Ber: 
hältniswort über verbunden wird. 

230) »Gegenüber der bon 

der Preſſe beſprochenen Ber= 

fegung des Bolizeipräfidenten 

v. W. in ein anderes Amt 

als Tatſache wird darauf bins 

gewieien, daß —.« (Draht: 

bericht, mitgeteilt von Paſtor 

Lie. DO. Stoltenhoff in Elberfeld.) 

230) Gegenüber ber Blätter 
meldung, Polizeipräfident v. W. 

fei bereit3 in ein anderes Amt 

verſetzt worden, wird darauf 

hingewieſen, dah —. 

Unmögliche Wortverbindung, veranlaßt durch die Neigung 
möglichft viel durch Hauptwörter auszudrüden. 

231) »Der Verſaſſer lonnte 
feinen Ruf als eines bedeus 

tenden Künſtlers und beliebten 

Lehrers in ber Schauſpiellunſt 
nicht ſchöner literariich befefti- 

gen—.« (Literar. Gentralblatt.) 

231) Der Berfafjer konnte 

feinen Ruf als bedeutender 

Künftler und beliebter Lehrer 

der Schaufbielfunft literariich 
nicht ſchöner befeftigen. 

Obgleich noch Luther jchreibt: Ein Teil ift mein als 

eures Gejellen, jo ift doch der jehige Eprachgebraud einem 
ſolchen Wesfall ald Beifag zu einem befikanzeigenden Fürs 
wort abgeneigt; man jtügt ihm lieber durch ein eingeſchobenes 
der, bie, dad. Dann würde es heihen: jeinen Ruf ald ben 

eines bedeutenden Künjtlerd —, Mber weit einfacher und 

gefälliger tft bier der Werfall. (Bgl. hierzu den ausführlichen 

Aufiag von Th. Matthias: Beiſaß und Ausſagewort mit als, 
Zeitſchr. 1900, 121 — 129.) 

Die Herren Erbe und Pietſch nehmen an ber linfs- 

ftehenden Faſſung des Satzes feinen erheblichen Anſtoß. 

232) »Dem Rektor der 
Techniſchen Hochſchule in B. iſt 
von dem Prinzregenten der Titel 
Magnifizenz verliehen und zu— 
gleih genehmigt worden, 
daß ber zur Vertretung des 
Rektors berufene unmittelbare 

Vorgänger desjelben für bie 
Zeit des Vertretungdverhält- 
niffes den Titel Broreltor führt.« 

(Amtliche Kundgebung.) 

232) Der Prinzregent hat 

dem Mektor ber Techniſchen 

Hochſchule in B. den Titel 

Magnifizenz verliehen und zus 
gleich genehmigt, daß ber zur 

Beriretung berufene Amtsvor⸗ 

gänger des Nektors für die Zeit 
bes Bertretungsverhältnifjes den 
Titel Broreltor führe. 

Nicht dem Nektor ijt genehmigt worden, daß fein Vertreter 

diefen Titel führe, Es mühte heißen: — »iſt verliehen worden, 

und zugleich iſt genehmigt worden« —, was freilich haßlich Hingt. 

Wozu die umftändlice Leideform (Paſſivum)? 

Geprüft von den Herren Behaghel, Brenner, Erbe, Gartner, 
Gombert, Heinge, Khull, Lohmeher, Lyon, Matthias, Pierich, 
Saalfeld, Scheffler, Wappenhans, Wülfing. 

Bemerkungen über die vorstehenden Säpe, Beiträge u. a. bittet 
man einzufenden an Profeſſor Dr. Dunger in Dresden: M., 
Schnorrftrahe 3. 

Bücherſchau. 

Unſere Armeeſprache im Dienſte der Cäſarüber— 

fegung von Dr. Mar Hodermann. Zweite umgearbeitete und 
vermehrte Auflage. Leipzig, Verlag der Dürrfhen Buchhand⸗ 
fung. 1908. 

Die erite Auflage des Buches ift bereit® mehrmald Gegen: 
ftand der Beiprechung in diefen Blättern gewejen, Die jept vor- 
liegende zweite ift wohl weſentlich erweitert und in einzelnen 
Punkten auch berichtigt, fie bedeutet aber, vom Standpumtt des 
Spracvereins betrachtet, ſchwerlich einen Fortſchritt. Der Herr 
Berfafier jagt im Vorwort, er habe die in lepter Zeit erichienenen 
trtegsgeichichtlihen Beröffentlihungen al® neue Quellen für feine 
Bwede gerade deshalb benutzt, » weil man in ihnen dem Beftreben, 
egen die Fremdwörter zu Felde zu ziehen, mit Entſchiedenheit 
usdrud verliehen hate, und fügt dem Hinzu, man müfle doch, 

wenn man jeine Mutterjprache liebt, diejes Erſtarlen bes deutſchen 
rachgefühls mit ftolzer Freude begrüßen. Gieichwohl bleibt 

feine eigene Darftellung auch in der neuen Auflage ebenjo mit 
unnötigen Fremdwörtern durchſetzt, wie in der früheren: Terminus 
und Terminologie, Phraseologie, citieren, sanctionieren, ibidem, 
vulgärer Character, Concurrenz, intensive Action, Appercep- 
tionsstütze feien als Beiſpiele angeführt. — 

Zweck und Ziel des Hobermannihen Buches joll fein: aus 
der »Zerminologie der Armeeſprache⸗ bejtimmte Worte und 
Wendungen herauszuſuchen und dieſe für die Überjegung gewiſſer 
Stellen lateiniichen Textes dienſtbar zu machen. Dazu wäre 

„erforderlich, daß ſich der Herr Verfaſſer num aud) an die wirk— 
liche Fachſprache des Heeres wendete. Dieje ift niedergelegt in 
den Dienftvorjchriften und in der lebendigen von jedem Dffizier 
* mündlichen Überlieferung. Sie findet fih außerdem 

den von Fachleuten verfahten militärifhen Schriftwerten aller 
Art, daher auc in den krlegsgeſchichtlichen Darftellungen. 
Dieſe lepteren aber würden Über die Trodenheit eines Gefechts- 
berichts nicht hinauslommen, wollte fi) der Bearbeiter nur auf 
die Fachſprache bejchränten. Es fteht ibm frei, — und er be— 
nußt dieie Freiheit — zur Erzielung lebhafterer Darjtellung be— 
liebig Worte und Wendungen aus dem allgemeinen Vorrat der 
Spradye zu entnehmen. Wenn Hobermann nun, wie es ge— 
ſchieht, kritillos auf beftimmte kriegẽgeſchichtliche Veröffentlihungen 
die »Bublifationen des Generaljtabes«) zurüdgreift, um ſich bier 
eine Uberjepungen zu holen, fo iſt e® eben zum großen Teil 
nicht die Fachſprache des Heeres, die er dort findet. Und zwar 
eritens, weil — 3. B. in der Darftellung der Kriege Friedrichs 
des Großen — vielfach von Formen und Einrichtungen die Rede 
ift, die heute gar nicht mehr beitehen, und zweitens, weil die 
Herausgabe der genannten Werte einen Zeitraum von etwa 
30 Jahren beaniprudt hat. Was vor 30 Jahren noch allenſalls als 
Fachſprache angefehen werden konnte, ift e8 heute durchaus nicht 
mehr. So werden denn von Hodermann gar nicht felten bes 
ftimmte Worte ald der Heeresſprache angehörig bezeichnet, Die 
— ausdrüdliche dienſtliche Feſtſezung geradezu aus ihr verbannt 
ind. 

Des weiteren hat er eine ganze Anzahl milttäriicher Aus— 
drüde und Bezeichnungen, die er verwendet, ihrem Sinn und 
ujammenbhang nad) mißveritanden. So 5.9. ©. 10 Fouriers 
düpen, ©. 11 —— ulm. ſtehen, die Waffen in Stand 
ieh, dienfttauglih und felddienftfähig jein, &.15 Jäger En 
Pferd, S. 25 betrejiend Gepäckablegen, S. 20 Marſchplan, ©. 35 
gemijchte Waffen, S. 37 Staffel, S. 46 Fleſche umd Medute, 
©. 47 Gefechtsbereitſchaft, S. 49 Vedetten; Bolten und Poſtie— 
rungen. 

Sclieflih lann es weder als bejonders geihmadvoll noch 
als zwedmähig bezeichnet werden, wenn vom Feuerbereich der 
pila, vom Hurraruf und vom Bajonettlampf geſprochen wird, 
wo doch die jehr einfachen und ungezwungenen Ausdrüde: Schuft⸗ 
bereich, Schlachtruf und Nahfampf zur Verfügung jtehen. 

So wird man dem Hodermannſchen Buche wohl erſt dann 
vollfommene Brauchbarkeit für jeine Jwede zuiprechen dürfen, 
wenn der Herr Berfajjer bei künftiger Neubearbeitung das tut, 
was ihm in einer Belprechung in den Münchener Neuejten Nadh- 
richten empfohlen wird: ſich über die in Betracht kommenden 
militärifchen Berbältnifie den Nat eines Fachmanns zu erbitten. 

A. 
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Auguſt Shmits, Der Hampf gegen bie Spradper- 
wilberung. Abdrud aus ber Kölniſchen Zeitung, vermehrt durch 

frühere Aufſähe ähnlichen Inhalts. Zweite, vermehrte Auflage. 

Köln 101, Du Mont-Schauberg. 73 ©. 8. 1.4. 

Buftmannd Sprahdummhelten veranlaßten den damaligen 
»Ghefredafteure der Kölniſchen Zeitung, Auguſt Schmits, zu einer 
eingehenden Beſprechung, die er zunaͤchſt in einer Reihe von Auf: 
ſähen in der Kölniichen Zeitung (1891) ericheinen lieh. Die Teils 
nahme, melde biefe Aufjäge fanden, und die gu ahl von 
Nacbejtellungen nötigten Schmits zu einer bei eröffent- 
lichung, die.1892 unter dem Titel »Der Kampf gegen die Sprach⸗ 
vermwilderunge erichten. Hinzugefügt wurbe ein älterer Aufjag aus 
der Kölniſchen Zeitung vom Jahre 1880: »Einige Worte über 
die Reinheit der Sprache · ein Auffaß, ber jih an die einjchlägigen 
Berte von Sanders, Lehmann, Seller und Andreſen anjchlieht. 
Buftmann jelbit jagt in dem Vorworte zu jeimer zweiten Mus: 
gabe, dieſe Schrift fei das Beite, was zur Ergänzung jeines Buches 
erihienen ſel. Bon ihr liegt num eine zweite, vermehrte Auflage 
vor, vermehrt, weil fie auch auf einen Zeil der bedeutenden Zu: 
—* und Anderungen in Wuſtmanns zweiter Auegabe Nüdjicht 
nimmt. 

Obwohl die Schrift aus einer Beiprechung —— ift, 
hat jie doch auch jelbftändigen Wert, nicht nur wegen ihres Um—⸗ 
fanges, jondern vor allem wegen der Feinfühligleit, mit der bier 
ſprachliche Streitpunfte entichieden werden. Die jchwierigen ragen, 
welche Neuerungen berechtigt und anzuerkennen, welche zu ver 
werien find, werden von dem Verſfaſſer faft immer mit Glück 
beantwortet. Mag er Wuſtmann zuftimmen ober von ihm abs 
meiden, man wird jeinen mohlerwogenen Begründungen nur 
jelten feine Zuftimmung verjagen. Er hat nicht nur den jepigen 
Spradgebraud; gut beobadytet, er hat nicht nur ein ficheres —* 
fühl für die Bedürfniſſe der heutigen Sprache, ſondern auch eine 
— Einſicht in das geſchichtliche Werden der ſprachlichen 
usdrudsmittel. Zudem weih er die oft recht nüchternen Dinge 

äußerft lebendig und anſchaulich, oft mit Humor, immer mit Geijt 
u behandeln. Und fo liegt hier ein Büdjlein vor, das die jorgs 
ältigite Beachtung verdient und jedem jchreibenden und redenden 
Deuticen neben Wuflmann nicht warm genug empfohlen werben 
fann. 

Beſonders hervorheben möchten wir die gründlichen Erörte— 
rungen über flarfe und ſchwache Abwandlungsformen der Eigen- 
Ihaftswörter, zumal nach gewifjen Fürmwörtern und unbejtimmten 
Zahlwörtern. Schmiis ftellt hier für den eriten und vierten all 
der Mehrzahl die höchſt brauchbare Megel auf, daß nad) ſolchen 
Fürwörtern, bie eine bejtimmte Menge bezeichnen, die ſchwache 
Form zu folgen hat (mie nad dem Ärtilei), nad) foldyen aber, 
die eine unbeitimmte Menge bezeichnen, die ftarfe (mie bei Artilel⸗ 
loſigkeit). Aljo: »wie man fagt: die tapferm Krieger, jo jage 
man auch: dieſe, jene, meine, beine uſw, jolbe, welche, alle, 
feine tapferm Krieger; die Menge ift in jedem alle beftimmt. 
Wie man fagt: tapfere Krieger, jo jage man auch: einige, etliche, 
etwelche, irgendwelche, wenige, mande, viele, einzelne, mehrere, 
andere, verichiebene tapfere Krieger; die Menge ift in jedem Falle 
unbejtimmt« (S. 13). Einem vielfah janvantenden Epradj: 
gebrauche, der auch von den Grammatikern recht verich'eden ge— 
regelt wird, werden hierdurd vernünftige Wege gemieien. — | 
Dagegen wundern wir und, dab ber Verfafjer zwei vor einem 
Hauptworte ftehende Eigenichaftswörter bei Uberordnung des erften 
in zwei fällen (im männlichen und ſächlichen Dativ der Einzahl 
und im Genitiv der Mehrzahl) verichieden behandelt, d. h. dem 
zweiten die ſchwache Form gegeben wiſſen will, alfo: »von hohem 
eihidhılihen Werte, wegen entgegenstehender perfönlichen Rüds 
44 (S. 10,11). In dem eriten Falle liegt gewiß nur eine 
bequeme Nachläffigkeit vor, die ſich gegen die beiden m fträubt 
und die von den Örammatifern nicht durch eine jpipfindige Unters 
ſcheidung gefördert werden follte. Der zweite Fall aber fcheint 
und nidyt einmal dem herrichenden Gebrauche zu entſprechen. Wir 
find der Anficht: folange man fagt »hoher geichichtlicher Wert, 
entgegenftehende berlönlihe Rüdfichten«, fol man aud jagen 
»von hohem geichichtlichem Werte, wegen entgegenftehender perföns 
licher Nüdfihten«.') Hätte der Verſaſſer in diefem Sinne ents 

1) Bgl. Sp. 1605. d. vor. Jahrg. und befonders den vortrefis 
lichen Unfjag von H. Dunger Sp. 300ff., der diefe Frage hoffeni— 
lich endgültig erledigt hat. 
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ſchieden, dann hätte er auch eine logiſche Übereinſtimmung mit 
anderen Forderungen erzielt. Denn er verlangt mit Recht gegen 
Wuftmann: »ein fABnes Anpered« (ftatt »Slußere), >»von 
auffälligem Sußerem« (ftatt »Mlußeren«), und »eine Gruppe 
deutſcher Induſtrieller · (fiatt »Induftriellen«) (S. 14ff.). — &o 
fehr wir uns freuen, daß Schmits für die gute alte Form »wir 
Deutjche« eintritt (S. 105f.), fo glauben wir doch, daß ber 
heutige Sprachgebraud; eine überwiegende Neigung hat zu ber 
ſchwachen Form »wir Deutichen, ihr Lieben« (aud) »wir deutichen 
Männere und >»ihr lieben Kinder). Wber die Form »mwir 
Deutfche« buch »wir alle« zu fügen (S. 21), fcheint uns micht 
erlaubt, ba das logiiche Verhältnis nicht dasfelbe if. Denn 
»wir Deutiche« bildet eim geſchloſſenes Subjeft, während »alle« 
in einem lojeren Verhäliniſſe zu dem Subjehe »wir« jteht. Dies 
faun man ſchon aus der Möglichkeit einer Trennung von »mwir« 
und »alle« jehen (»mwir find alle verantwortlid«). 

Noch emige Klemigkeiten. Mit Hecht verlangt Schmits die 
Form »hohenzolleriiche jlatt »hohenzollernih« X&.23). Seine 
Begründung jedoch ſcheint mir nicht ganz treffend. Er fg: 

‚ jedermann weiß, dab der Berg, ber dem Haufe und bem Lande 
ben Namen gegeben hat, der Hohenzoller Heißt, und ummittels 
bar von diefem ift das Mdjeltiv abzuleiten, nicht erjt von dem 
ſchon jelbit abgeleiteten Subjtantiv Hohenzollern · Aber »Hobens 
zollern« ift feine Ableitung, fondern eine erftarrte Dativform, bie 
aud für den Berg jelbit verwendet wird (mie Hobenftaufen, 
Baden, Altenburg u.v.a.). Alſo nicht weil »Hobenzoller« Die 
eigentliche Namensform des Berges it, fondern weil dad n in 
»Hohenzollern⸗ fein Bejtandteil des Stammes it, haben wir 
⸗hohenzolleriſch zu jagen. — Wir billigen es, wenn Schmits 
gegen das Überwuchern der abjeltivartigen Bildungen auf ser 
(ftatt sifch) eifert, wenn er »württembergiiche Regierung, 
boljteinifhes Vieh« uſw. verlangt ftatt »Württemberger 
Regierung, Holfteiner Vieh« ujw. (S. 68f., 225.). Aber fo 
eng, wie er meint, bat ber gute Sprachgebraud die Grenzen 
33 gezogen, und ſchon aus den von ihm gewählten Betiptelen 
hätte er bei richtiger Berwertung einen umtafjenderen Gebrauch 
fejtftellen fünnen. Er jagt S. 68: »Ndjeftivifhe Bedeutung bat 
die Subftantivableitung mit ser nur bei Städtenamen und einigen 
Gebirgenamen (Thüringer Wald, Tiroler Alpen), nicht bei Länder- 
namen gewonnene Aber Thüringen und Tirol find feine Ge— 
birgd=, ſondern Ländernamen, und fo jagt man au unanſtößig: 
»Lechtaler Alpen, Öptaler Tracht, Piälger Weine« ujw. Ferner 
find alte voltstümliche Bildungen »Micaeler Kirches und »Do- 
totheer Gaſſe · (Wien), »Sebalder Seite und »Lorenzer Platz ⸗ 
(Nürmberg), »Qudwiger Zechenhaus · und »Leopolder sr (Harz) 
u.d.a. Selbſt »Mojeler Wein«, über das Schmits befonders 
enträftet iſt, war unjeres Wiſſens in früheren Zeiten durchaus 
üblich; jedenfalld verwendet es Scheitel in feiner altertimelnden 
Sprache (im Auniperus), und auch K. F. Meyer ipricht von »Mo&« 
ler« (im Schuß von der Kanzel). Daher verdient es gewiß; feinen 
Tadel, wenn cine Weinhandlung »1900er Mofelwein (Ober: 
mojeler)e empfiehlt. Damit foll aber dem »Mojeler Weine feines- 

wegs der Vorzug vor dem »Mofelwein« gegeben werden. Übrigens 
fennt der Tiroler einen Schnaps unter dem Namen » Etjchere«; 

| im Harze gibt e8 cine ⸗Tieſenbacher Eägemühle«, ein Bajtbaus 
' »Romlerhalle« (nad) einem Bade »die Nomte«) u. dergl. Es 
gibt alfo doch noch mehr folde Bildungen von Fluß- oder 
Bachnamen.!) — S. 70 wird geiprochen von den mit »um« Ber 
' bindung eingehenden Präpofitionen >mwillen, wegen, halben«. 
Hier ift nur »willene richtig: »um des Himmels willen« ujw.; 
»um — megen« und sum — halben« find danach nur miß⸗ 
bräuchlic; gebildet und nicht zu empfehlen. Zu beiden gehört 
urſprũnglich · von · »von Rechts wegen« ufm.; von gotes halben 
(Zriftan). 

Dieje geringfügigen Ausftellungen follen den Wert des treff- 
lichen Büchleins nicht herabjepen; im Gegenteil. Möge es auch 
in feiner neuen Auflage zu recht vielen auſmerlſamen Leſern feinen 
Weg finden und fo in dem Kampfe gegen die Sprachverwilderung 
auch jeinerjeits Käftig und erfolgreich mitwirken! 

Braunfchmeig. Karl Scheffler. 

1) Dies zugleich zur Ergänzung der Bemerkung auf Sp. 8 
ı db. Jahıg., Anm. 1. 
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2. Günther, Deutjhe Rechtsaltertümer in unferer | Eigenheiten, Umftänben und, Erlebnifjen ihrer erften Träger, zu 

heutigen deutfhen Sprade. 
Leipzig. 

Nicht mit der Abficht, neue Ergebnijje der Forſchung zu bieten, 
fondern in weiteren Streifen zu belehren und anzuregen, bat 
Günther in der vorliegenden Heinen Schrift die Beftandteile unferer 
Spradye zuſammengeſtellt, die fich aus den Verhältmifjen unferes 
alten Rechtslebens erllären. Die Anordnung geſchieht nicht nad) 
ſprachlichen Geſichtspunkten, jondern nad den Gebieten des Rechts 
denen die einzelnen Musdrüde entjtammen, fo dab aljo nad) 
Staatsrecht, Brivatreht, Strafrecht, Gerichtsverfaſſung und Pro— 
zehrecht gegliedert ift. Die Darftellung ift ſehr geſchickt, vielleicht 
bie und da etwas breit. Der Verfafjer, der Jurift ift, beherricht 
die ſprachwiſſenſchaftliche Literatur in einer Weife, bie auch 
für den Sprachjforicher ehrenmwert wäre. So Hätte ih an einzelnen 
Punkten nur wenig zu beanjtanden. Davon ift das wichtigite die 
von Zeumer übernommene Erflärung von Pjahlbürger, die an 
das altdeutiche balo übel anſchließt, aber jpradhlid; ganz unmögs 
lich ift. Schade, daß dem Buch kein Verzeichnis der I Para 
Wörter beigegeben ift, und daf bie Anmerkungen nicht fortlaufend 
gezählt find. 

Giehen. 

Berlag von W. Grunow in 

D. Behaghel. 

Hausbücherei ber Deutſchen Dichter-Gedächtnis— 

Stiftung. Hamburg-Großborftel. Drei Bücher find ausge— 
geben worden: 1. Heinrich von Kleiſt: Michael Kohlhaas. Mit 
einem Bildnis Kleiſts, 7 Vollbildern von Ernſt Liebermann und 

Einleitung von Dr. Emft Schulge. 0,00 .4. — 2. Boethe: Götz 

von Berlichingen. Mit Bildnis Goethes von Lips und Einleitung 

von Dr. Wilhelm Bode. 0,80.4. — 3. Deutjche Humorijten. 

Ausgewählte humorlitiihe Erzählungen von Peter NRofegger, 
Wilpelm Maabe, rip Reuter und Albert Roderich. 221 Selten. 
1.A. 

Die Bücher, die durch jede Buchhandlung oder gegen vor: 
herige Einfendung des Betrages von ber Kanzlei der Deutjchen 
Dichter» Gedächtnis Stiftung in Hamburg- Grokborftel bezogen 
werden fünnen, find jehr gut ausgeſtattet durch gutes Papier, 
großen, Haren Drud und dauerhaften, hübjcen Einband, Mögen 
fie dazu dienen, ber Stiftung neue Freunde zu erwerben, bie jie 
ſehr nötig hat, aber auch für manche wirkliche »Hausblicheret« ein 
guter Anfang werben! Über die Stiftung, im deren Borftand 
auch unſer Verein vertreten iſt, Hat dieſe Zeitichrift 1903 Sp. 143 
zuletzt berichtet, und ber Kafjenwart, Dr. Ernit a in 
Hamburg⸗ Großborſtel, erteilt gern jede gewlnjchte — t. 

Str. 

Zeitungsſchau. 
Nuffäpe In Zeitungen und Zeltſchriften. 

Zur Familiennamenforjhung. Über Familiennamen in 
imferer Stadt (Köthen). Von Gymn.- Oberlehter Dr. ©. Gorges. 

— Köthener Tageblatt 1903, Nr. 47, 86, 126, 204, 248. 

Zu einer Überficht über den Schag unferer Familiennamen, zu 
einer wirtlichen Einficht in ihre Entitehung, die nad den Ort: 
lichkeiten jehr verichteben geweſen ift, und damit auch erit zu der 
Möglichkeit einer annähernd ficheren Deutung ber heutigen 
Familiennamen fünnen wir nur gelangen durd Unterſuchung 
der Familiennamen einzelner (beſonders Heiner) Orte und ein- 
Iner enden (ohne groß= ober gröherftäbtiiche Bevölkerung). 
efer Erlenntnis danten wir num jchon eine längere Reihe von 

Darftellungen der Familiennamen einzelner Orte auf wiſſenſchaft⸗ 
licher Grundlage; durch fie iſt Form und Rahmen ziemlich feit- 
elegt: es werden ſoweit möglich bie Namen der orisangejeflenen 
milten älterer Zeit herangezogen und die Familiennamen in 

3 Hauptgruppen geteilt: ſolche, die auf alten deutjchen oder aud) 
— Barisa ennamen beruben, alfo Baterdnamen find; ſolche, 
die auf. Länder-, Ortd- und Flurnamen beruhen, alio Herkun 
ober Wohnftätte des erften Trägers anzeigen; ſchließlich appellative 
Beinamen: Familiennamen bergenommen von Stand und Ge— 
werbe, und Familiennamen hergenommen von Eigenicaften oder 

| Amt oder Gewerbe. 

einem Teile zweifellos als Übernamen (Nednamen) aufzufafjen. 
Diefem Vorbilde ift auch Gorges gefolgt, und man wird gewiß 

manches über bie Köthener Familiennamen aus jeiner Darftellung 
entnehmen fünnen. Doc; nicht immer das und fo viel, ala man 
wohl wünjchte. Der Aufjag iſt in einer Zeitung erichienen, er jollte 
nicht bloß über das Köthener Namenweien belehren, ſondern 
auch dem Ilnterhaltungsbebirfnis genügen. &o hat fir) ber Ver: 
fafler wohl möglichſt beſchränkt, hat namentlich unterlafjen eine 
Statiftit der Häufigkeit des Vorfommensd der einzelnen Namen 
u geben, Es ift dabei natürlich nur notwendig, die Namen ber 
Helbltändigen Berjonen und ber F a a ans u 

bien, was an der Hand des Adreßbuches leicht möglich d. 
ine ſolche Statiftif gibt über mandes Auskunft. Sie lehrt 

nämlich eritens die an dem betreffenden Orte Uberwiegende Quelle 
der Familiennamen fennen: ob fie meift Vatersnamen find, oder 
ob die Beinamen überwiegen, welche bie Herkunft, die Wohnjtätte, 
Stand oder Beihäftigung ihres erften Trägers bezeichnen, oder 
endlich die Nednamen. Ebenjo welche Arten ber Bildung 
überwiegen bei ben aus Berjonennamen entitandenen: der einfache 
Nominativ (Nüder) ober der Genitiv (Rüders) oder die Zuſammen⸗ 
fegung mit »fohn (Nüderfen). Und fo fort. 

an wird im allgemeinen von vornherein annehmen müſſen, 
daß die Mehrzahl der Familiennamen entweder Vaterönamen find, 
alfo deutiche oder fremde Perfonennamen enthalten, oder Beinamen, 
welche die Herkunft aus beftimmtem Lande ober Orte ausdrüden 
oder Wohnftätte, Stand und Gewerbe bezeichnen. Alles andere, 
was zur Entftehbung eines amiliennamens führen konnte, sit 
feltener und zufälliger und darum auch nicht mehr recht erfennbar. 
Wir find zu fehr auf bloße Vermutungen, auf Möglichkeiten 
angeriefen. Darum müßte es das wichtigſte Ziel jedes Namen: 
foricher® fein, möglichft viele Familiennamen aus dem natürlichen 
Verhältnis der Vererbung des Baterdnamend, fowie aus dem 
nicht minder natürlichen Verhältnis zu erflären, daf ein Mann zum 
Unterfchied von feinen »Benannen« ¶ Gleichnamigen) einen Beinamen 
erhalten hat nad) jeiner Herkunft, nach feiner Wohnftätte, nad feinem 

bei iſt allerdings genaue Kenntnis ber 
Orismundart und ihrer (befonders der lautlihen) Möglichkeiten 
erforderlich, ſowie Belanntichaft nicht nur mit den Dorfnamen, 
fondern auch mit den Flurnamen der näheren Imgebung. Mit 
diefen Kenntniſſen aber wird man meift überrafchende Ergebnifje 
erzielen. Namen, die jcheinbar ein Begrifföwort enthalten, ents 
puppen ſich als Berfonennamen (auch die zahlreichen fremden 
Heiligennamen müffen ins Auge gefaßt werben), oder als Orts 
und Flurnamen. Gorges hat fi) meines Erachtens doch noch 
zu weit auf bie Unnahme zugrunde liegender Begriffäwörter eins 
gelaffen: Adler 3. B. iſt doch gewiß viel wahrfcheinlicher — Adal- 
hari Adelber, ſchon weil Wbler als ehrender Beiname nicht viel 
Bahrjcheinlichkeit hat, eher könnte er ald Hausname in Betracht 
tommen. Dazı aber mühte man erjt wiſſen; hat und Hatte 
Köthen Haudnamen? Noch weniger Wahıjheinlichleit hat es, 
Arle)ndt gleichfalls appellativ — »Mbler« zu erllären, obgleid) 
bie Form arend für ambd. aran, arn »Mare doch nur im Nieders 

ländiſchen belegt iſt, umb ſich neben Ar(e)yndt im Köthen 
(wie anderwärts) Berndt findet, dad Gorges ganz richtig aus 
Ber(e)n-hart eıllärt. Ebenio ift doch wohl Ar(e)ndt aus Arle)n- 
hart entjtanden. Die Deutung aus Orts» oder Flurnamen, 
vorausgejeßt natürlich daß fie ſich nachweiſen ließen, läge nament: 
lich nahe bei manchen der »imperativiihen Namen«, die Gorges 
anführt. In Vollbring jtedt doch gewiß viel wahrſcheinlicher ein 
Ortds ober Flurname, zujammengefegt mit dem niedd. brink 
(== Aderrain, Bachs hHügelrand, auch der Hügel felbit) als ein 
»Bringe volle, in Beulethal, Schwabdal doch eher mit tal 
ufammengejepte Örtlichfeitöbenennungen al® »Büde bez. Schwebe: 
al d. i. niedere, Beukethal ijt vermutlich nichts anderes ald 

Buchental. Eo ift auch Haldenjten gewiß nidt — Halte den 
Stein und Gerfped nit — — dent Sped, ſondern wir 
haben Haldeniten — Haltenftein und Gerjped — Gersbach, 
beide in niedd. Yautform zu nehmen. Hier ift der Verf. einmal in 
bie ältere (wunderbarerweife auch von Hoffmann v. Fallersleben in 
jeinen verſchiedenen Namenbüchlein gepflegte) Art der Familien: 
namendeutung verfallen, welche die Namen ganz rubig nad) ben 

ft | Worten der heutigen Sprache erflärte, die ihnen gleich oder ähnlich 
fingen, diefe Erflärerei allerdings mehr als Scherz zur Beluftigung 
ber Leier denn als ernftes wifjenichaftliche® Bemühen um die Deu: 
tung beirieb. Hoffentlich wird der Verfafler feinen Gegenftand noch 
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einmal tiefer eindringend etwa im einer Beigabe zum Jahres: 
bericht der Schule, an ber er lehrt, behandeln und dann auch 
meine Winle nicht enußt lafien. Dann wird es ihm auch 
möglich fein, fich die fo vielfady Märenden und für die Namen 
forſchung wichtigen Ergebnifie zunufe zu maden, die Adolf Socin 
in feinem »Mittelhochbeutichen Namenbuche · (1903) niedergelegt 
bat. Über diefes des näheren hier zu berichten, findet ſich wohl 
bald einmal Gelegenheit. Baul Pietſch. 

Einige Flurnamen aus Niederröbern. Bon 
E. Sandel, Graferftaden. — Strakburger Poſt vom 6. Januar 
1904. 

Der Berfafier meint, dab fich durch Zufammenftellung ber 
lurnamen einer Gemarkung ein lehrreiches Bild aus früherer 
eit gewinnen laffe, und führt dies an einigen Flurnamen aus 

einer Dorfgeimat Niederrödern im Elfah aud. Die Namen 
Schloßwieſe, Schlohgärten, Schloßfeld und Quftgartenweg er 
Innern an das alte Schlob von Nieberrödern; bier ſaßen bie 
Herren von Fleckenſtein, die BWögte der Abtel Selz, wozu Nieders 
rödern gehörte. So beuten aud Fronhof, Fronwieſe, Fronfeld 
und Fronberg auf die Abgaben hin, die die Dörfler der Mbtei 
zu leijten hatten. Hagel erflärt er als Berkleinerungdform von 
Hag (= umfrledigended Gebüih, Hain), die Heid und Heiden— 
jeld ald ehemaliges Ode und Heideland, die verichledenen Win- 
gerte find Reb⸗ und Welngärten, wie ja auch einer, ber Bauerns 
wingert, noch heute mit Meben bepflangt ift, Stodader und 
—— gehen auf gerodeten oder geftodten früheren Wald (Hart). 

amattenplag und Galgenfeld rufen ums die böjen Heiten des 
dreigigjährigen Krieges ind Gedächtnis zurüicd, wo hier bie Kroaten 
fagerten und die ganze Gegend in entieglicer Weile heimfuchten. 
Der zwiſchen beiden liegende Flſchweiher foll zu einem heute ver- 
ſchwundenen Schloſſe gebört haben, deſſen Stelle, Porzellanfabrit 
genannt, durch zahlreihe Porzellanfcherben gelennzeichnet wird. 

Rajjel. Philipp Stoll. 

Schiffsnamen. Bon Dr. 8. Thieß (Hamburg). — Magde- 
burgifche Zeitung vom 1. Oftober 1903. 

Der Berjajjer ift derſelbe Herr, von dem ber Aufſatz auf 
Spalte 327 ff. des Jahrganges 1900 unferer Zeitichrift ftammt. Er 
fommt bier zu demfelben Ergebnis wie dort: in erjter Reihe iſt 
bad Geſchlechtswort, das dem Sciffsnamen zulommt, in Zwei— 
felafällen und bei den für Scifjenamen gebräuchlichen Länders, 
Städte: ufw. Namen fählichen Geſchlechts das weibliche Geſchlechts⸗ 
wort zu empfehlen. So lann man einen einheitlihen Spradh- 
gebraud; herbeiführen, der leicht zu befolgen ift und das Sprads | 

bi befriedigt. Mit Recht wendet er ſich aber gegen ben Ge— 
auch, den Schiffen Namen zu geben, wie »die drei Schweitern« 

ober »Schwarz Ift Trumpfe, da ſolche Bezeichnungen mit dem 
Gedanten der Namengebung und Taufe nur fehr mangelhaft 
übereinftimmen. Mar Erbe. 

Zur Pilege des vaterländifhen Sinnes in der Schule, 

beſonders im deutſchen Unterrichte. Bortrag von Oberl. 

Dr. 8. Scheffler. Braunſchweig. Verlag von Friedr. Vieweg 

u. Gohn. 

Ein ferniger Vortrag! Bon dem Gedanken ausgehend, daß 
Liebe und Achtung der eigenen Sprache nicht der Heinfte Teil 
vaterländiicher Gefinnung it. zeigt Schefiler unter Berufung auf 
Rud. Hildebrand an u Beijpielen, wie man dem Schüler für 
die Schönheiten feiner Mutterfprache die Augen öffnen und für 
das, was an fulturgejhichtlichen Werten in ihr niedergelegt ift, 
den Sinn fhärfen fann. Mar Erbe. 

Pädagogiſche Blätter für Lehrerbildung und Lehrers 
bildbungsanftalten. SHeraudg. von K. Muthefius. 1903. 

Nr. 12. Dem Gedächtnis Herders gewidmet. 
Herber, dem Schöpfer bed Welmarfchen Seminars, hat bier 

befien Erfter Lehrer in der von ihm geleiteten Beitichrift ein 
ſchönes Denkmal der Dankbarkeit errichtet, Er jelbit eröffnet 
»Blide in Herders Familienleben«; drei andere Mitarbeiter bes 
handeln »die pädagogifche Bedeutung Herders · »Herber im Ses 
minar«e und »Serder und dad Weimarer Seminar«. Die bes 
fondere Aufmerkjamteit der Spradvereinsmitglieder verbient aber 
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ſchauende Würdigung, bie » Herder als Erzieher« burch den rühms 
lic befannten Herberforicher Eugen Kuhnemann erfährt, naments 
lich als Erzieher zu Vollstum und Vollsbewußtſein. Vollends 
in Eduard Morres Zujammenftellungen von » Gerber Anfichten 
über den deutichen Unterricht« fan eine Vorſchrift über 
die Behandlung der Fremdwörter im Unterricht noch heute gar 
nicht eindringlich genug zur Befolgung empfohlen werben. Im 
feinen ey zu den Lehrplänen für das Weimarſche Gyms 
naſium v.%.1788 heit eö nämlich bei der vierten Klaſſe: »Auch 
werben in diejer [deutihen)] Stunde bie lateinifhen 
Wörter befannt gemadt, die durch einen Mikbraud 
im Deutichen oft vorfommen: und bei jebem das beutiche 
Bort diktiert, bamit ber Anabe jene teil veriteben 
und rechtſchreiben, teils in ben meijten Fällen ver— 
meiden lerne!« Theodor Matthias. 

»Coald« Ron Ed. Linſel. — Magbeburgiihe Zeitung 
Nr. 55 v. 31. Jan. 1904. 

Der Verf. betlagt das Schwanten ber amtlihen Borichriften 
und empfiehlt die Screibung »Kols - und »Schamotte. So 
fteht natürlich ſchon in Sarrazind »Einheitsichreibunge, was 
Linfel unbelannt zu fein ſcheint. Das landſchaftliche Wort 
»gögeln, loleln · d. b. das Spielen der Kinder mit dem jyeuer, 
das er mit dem engliihen coke zujammenbringen möchte, ift 
nichts als das hochdeutihe »gaufeln«. Str. 

Die —————— (Berlin NW 52, Paulſtr. 10) ſtellt die 
obigen und früber hier genannten Aufjäge — nidt die 
beiprohenen Bücher — gern leihmweije zur Berfügung. 

Aus den Sweigvereinen. 
(Aus Mangel an Raum müjjen leider die meiften Ber— 
einsnadrichten für die Aprilnummer zurüdbleiben.) 

Braunfchweig. In der erften Verſammlung dieſes Winters 
am 31. Oftober bielt Paftor Warnele einen Bortrag über 
Moderne deutjhe Dihtung. Die Hauptverfammiung am 
20. Zanuar war zug eine Herderfeier. Der zu dieſem Zwecke 
von der jtädtiichen Verwaltung bereitwilligft zur Verfügung ges 
ftellte jchöne Saal des Altſtadt-Rathauſes war durd) die große 
Zahl der Erfchienenen ganz gefüllt. Die Gedächtnisrede auf Johann 
Gottfried Herder bielt Baftor Rahlwes, der Herders Bedeu— 
tung für Sprache, Dichtung, Religion und Geſchichte eingehend 
und feinfinnig beiprad. Der biäherige Vorſtand wurde für das 
ahr 1904 wiedergewählt. Unſer Verein beteiligt ſich aucd an 

den von ben biefigen nationalen Vereinigungen veranftalteten 
Deutjhen Abenden, die ſich eines äußerſt regen Beſuches ers 
freuen. In diefem Winter fanden bis jept zwei ſolcher Abende 
Statt. Am 23. November ſprach Schuldireftor Dr. Jahn über 
Bartilularismus und Einheitögedanten in der deut— 
hen Geſchichte, am 15. Januar Oberlehrer Dr. Scheffler 
über bie frage: »Wa8 hat der Deutjche an feiner Sprade?« 

Marburg a. d. Drau, Am 10. Februar hielt unfer Zweigverein 
feine ſehr zablreich bejuhte Hauptverfammlung ab, Den Be 
richten des Borfipenden faijerl. Rates Dr. A. Mally und des 
Schapmeiiterd Stadtratäbeamten 9. Steiner entnehmen wir, 
daß der Aweigverein im abgelaufenen Jahre 229 Mitglieder 

bite, ſechs BVerfammlungen mit Vorträgen abhielt, an die fich 
tets muſilaliſche Vorführungen anichlofien, daß fein Bermögen 
18625 Sironen beträgt und daß verichiedene deutſche Kindergärten 
und Schulen, ſowie deutichvölktiche Vereine mit Geldipenden be— 
dacht wurden. In den Borftand und in die verichiedenen Aus— 
ſchüſſe wurden die gleichen Herren und frauen gewählt wie im 
Borjahre, und nur jtatt eines von Marburg verzogenen Vorſtands- 
mitgliedes wurde Pfarrer Ludwig Mahnert neugewählt. Stadt⸗ 
ichulinfpeltor Direktor Franz Friſch hielt hierauf einen Vortrag 
über: »Das Sittlihe in der Spradee. Er beiprad; das 
Auftreten und ben tungswandel einer Reihe von Aus— 
brüden, die dem fittlihen Gebiete angehören, das Bedürfnis der 
Sprade einerjeit® An fteigern und anderjeitd abzuſchwächen, und 
deutete endlich die Nachteile der Zweiſprachigkeit an, auf die bereits 
Schleiermacher hingewiejen hatte. — Den Schluß bed Abends 
büdeten Fünfgefänge der ereinsmitglieder ©. ep, F. Wres 
founig, 9. Baidader, R. Gajjaref und Th. Werniknig, 
fowie Öeigenvorträge des Muſillehrers F. Gröger, die Mufils 

bie in der Fülle des einzelnen ben Grundzug Herderſchen Weſens lehrer W. Köhler auf dem Flügel begleitete. 
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Ludwigsburg. Der Zweigverein veranftaltete am 100. Todestage 
Herders eine Klopftod-Herder- Feier, zu der fich eine recht 
anjehnlihe Zahl von Teilnehmern eingefunden hatte. In trefiens 
den Worten legte ber Vereinsvorſiand, Rektor Erbe, den Lebenss 
gang und die Bebeutung der beiden Dichter für das deutiche Volt 
und bie beutiche Literatur dar. Frl. Dejterlen aus Stuttgart 
trug eine Meihe gut ausgewählter, bezeidmender Proben aus 
den Dichtungen beider vor und Sonzertjänger Sauter von 
ier wußte die Bubörer durch den Gejang von Liedern Klop— 
od8 und Herders zur Begeilterung binzureifen. Namentlich der 

Vortrag des engliichen Vollsliedes »Eduard« von Herder (Löwe) 
war in jeder Beziehung eine Meiſterleiſtung, -von ber ſich die 
Hörer aufs tiefite ergriffen fühlten. . 

Münſter, Weſtſalen. Am 25. Januar d, J. ſtarb ber vers 
diente langjährige Bücherwart des Müniterer Zweigvereins Ober: 
bibliothelar Dr. Heinrich Detmer, An feine Etelle ward der 
Oberbibliothelar Prof. Dr. Paul Bahlmann zum Bücerwart 
gewãhlt. 

Reichenberg. Die letzte Vollverſammlung war leider nur 
ſchwach befucht. Nach Eröffnung durch Obmann Dr. Ringlhaan 
ſtattete Obmann: Stellvertreter Prof. Menzl im Namen des 
Aweigvereines dem fcheidenden Mugliede, Prof. Stangl, den 
Dant für fein opferwilliges Wirlen im Bereine ab, mit der Ber: 
fiherung, dab ihm jtet8 ein ehrenvolles Angedenten bewahrt 
werde. Prof. Stangl dankte für die überrafchende, ihn ehrende 
Kundgebung und verficherte, daß er ftetd bereit fei, im 
Dienfte der Sprache fein Möglichſtes zu leiften. Hierauf ſchil— 
derte Obmann Dr. Ninglbaan in beredten Worten die Erleb— 
nijje bei der Bredlauer Hauptverfammlung und gedadıte ber übers 
aus erjreulichen Erfolge des Meichenberger Zweigvereins. 
der Annahme des auf der Strahburger Hauptverlammlung 1901 
gejtellten Antrages über Errichtung eines »Meichdamtes für 
deutſche Spracdie« Hat fi der Zweigverein Reichenberg in ber 
Geſchichte der Sprachvereinsbewegung einen bleibenden Dentitein 
ejegt. Prof. Stang! ergängte diefen Bericht. Bürgerichullchrer 
Er [ erwähnte kurz den überaus gelungenen Ausflug nadı Bad 
Salzbrunn und rn | Schloß Fürftenftein mit der grofartigen 
Bücherei des Fürſten Pleß. Lehrer B. Klinger berichtete in 
fnappen Bügen von dem günfligen Eindrud der Feitftadt Breslau 
mit ihren altertümlihen Sebenswürdigfeiten, gedachte inSbejons 
dere aber der Fahrt auf der Oder, die durch Vermittlung unferes 
Schatzmeiſters Wildner von Pir. Quaijer auf einem eigens 
zur Berfügung geftellten Dampfer unternommen wurde. 

Stuttgart. Ende November wurde eine fehr gut 
ſuchte Berfammlung abgehalten. Zunächſt erftattete der Vor— 
fipende, Dr. Ostar Haufer, Bericht über den Stand und 
dad Wirken des Gefanmvereind wie unjere® Aweigvereins; 
dann bejlrwortete er in ausführlicher Darlegung die vom Ge: 
ſamwerein angeregie Schaffung eines Reichsamtes für deutiche 
Spradye. Hierauf folgte ein gründlicer, auf eigenen Forſchungen 
beruhender Vortrag des Profefjors Dr. Haag über dad Wejen 
unjerer Mundarten. Wie in jeinem Buche über »die Mund: 
arten des oberen Nedars und Donaulandes« ging er auf die 
unterscheidenden ‚Merkmale der Mundarten ein, hob die Wichtig: 
keit der politifhen Grenzen für die Trennung und Spaltung ber 
Mundarten hervor und betonte den Wert der Mundarten für bie 
Schriftſprache wie ihren Schönheits-, Bildungs und Sitilichteits- 
wert; hange doch die Liebe zur Heimat eng mit der Liebe zur 
Mundart zujammen. Die Proben waren befonderö der Baar: 
mundart entnommen, Zum Schluſſe wurde die Verſammlung 
von unferer einheimißcen, nun aud bei vielen anderen Zweig: 
vereinen woblbefannten Bortragäfünftlerin, Frl. Klara Defterlen, 
mit dem Vortrage hochdeutſcher und munbdartlicher Dichtungen 
(von Dahn, Gittinger, Grimminger und Hiller) erfreut. 

Brieftaften. 

Herrn M. B. . . in®. Eie rügen die Bezeichnung » Teltoi- 
fanals (bei Berlin) und verlangen als richtige Bildung Teltower 
anal, entipredyend den » Teltower Rübchen«, die doch auch nad) 
der Kreisſtadt Teltow benannt ſeien. Ihre Annahme ift irrig. 
Der Teltomwtanal bat jeinen Namen nicht von der Stadt Teltow, 
die allerdings in feiner Nähe liegt, jondern von einem Höhen: 
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rüden (Brig — Tempelhof — Lantıwig), den er durchſchneidet und 
der den Namen »der Teltowe führt. . Das Wort Teltowkanai 
iſt aljo ebenfo richtig gebildet, wie z.B. Finomlanal (nad dem 
Finomflufje benannt), Arlbergtunnel, Gotthardbahn und ähnliche 
BVortbildungen. D. ©. 

Herm 2.N...., Oberdrauburg. Nach Schmeller$ Baye- 
riſchem Wörterbuche ift »der Tendit), die Teuchten, das Deuchil « 
{audy »Teih, Telcht« geichrieben) eine Vertiefung, Niederung 
im Gelände, ein Heiner Talgrund. Es jindet ſich aud) in öſter— 
reihiihen Ortönamen: »die Teichen⸗ (Tal in Steiermark), >»die 
Teichtwiejee bei Zichl, »Teicdyle)l« (Mebenfluß der Steyer in Ober: 
öfterreich) uſp. Alſo wird aud das von Ahnen angeführte 
»Teucle (Name eines Gebirgätales) jo aufzufafien fein. Wenn 
bier früher viel geſchürft wurde, fo darf uns das nicht verleiten, 
das Wort mit. dem beramännifchen » Teufe« zufammenzubringen, 
zumal ſich lautlihe Schwierigfeiten entgegenitellen. Ob. jenes 
»Teih, Teuch« dasjelbe Wort iſt wie das jchriftipradhliche »Teicdh« 
(wofür öſterreichiſch »Teicht«), oder ob es, wie Scmeller ans 
nehmen möchte, mit »tauchen« zuſammenhängt, wollen wir dahin: 
gr fein laffen. — Die flawijche Ableitungsfilbe -if, «mit in 
ergnamen wie »Scamit, Polinif« hat mit dem beutichen ser 

nicht® gemein. — Ihre Frage, wie der Ausdruck »waienlänfig 
furz« zu verſtehen fei, fegen wir zur freundlichen Beachtung 
tundiger Leſer hierher. 

Herin K. . . . Freiburg i. B. Sie machen zu Ep. 337 bes 
vor. Jahrg. gütigſt darauf aufmerkſant, daß Dachhaſe = ⸗ unzünf⸗ 
tiger Zimmermann« von Kluge (Eiym. Wörterd. unter »Böhn- 
bafe«) für das Salzburgiſche angegeben wird; nah Schmeller 
Bayeriſches Wörterbudy 1, 1172) jalzburgiich auch »Zaunbas«. 
»Dachajes — Habe findet jich in Morbdeutichland wie in ber 
Gaunerjprace (f. Kluges Vortrag Jahrg. 1901, S. 11); es begegnet 
ihon bei Prätorius im 17. Jahrhundert und wird aucd von 
Holtei verwandt (j. die Wörterb. von Grimm und Sanders). — 
Wie »Filderfraute, eine in Freiburg i. B. beliebte Sorte Sauer— 
fraut, zu erklären ift, wiflen wir nicht, auch nicht, ob e& mit der 
Filder«, der fruchtbaren Hocebene jüblih von Stuttgart, Aus 
ſammenhängt. Wir legen die Deutung des Wortes unſeren jüb- 
weſtdeutſchen Leſern ans Herz. 

Herrn St. &dr...., Ereglingen. Das entbehrliche Char- 
eutier hat aud uns in der deutſchen Stadt Nürnberg jchon 
oft gejlört und bejonderd an dem ſchlichten Haufe des biederen 

Schuͤhmachers und Dichters Hans Sachs, wo ed mit der Dent: 
j ‘ tafel für diefen urdeutichen Mann in größter Eintracht zufammen 

prangt. Wenn die Herren Charoutiers jih nicht » Wurftmader« 
nennen wollen, was jie find, jo mögen fie » Wurjthändler« jagen, 
auch »Wurfimarenfabrifant« oder, wie fie es 3.8. in Braun: 
ſchweig mit Vorliebe tun, »Trabrifant feiner Wurftwarene. Am 
Grunde it auch »Schweinemeßger« oder »ſchlachter« dasſelbe. 
An deutſchen Ausdrüden ift alio fein Mangel. — Zu »Brillete« 
(Sp. 346 des vor. Jahrg.) weiien Sie bin auf das in Heyies 

adwörterbuch der deutichen Sprache aufgeführte niederdeutiche 
Beitwort »prilfelene — mit den Händen rollen (Teig, Wads). 
Sie vermuten darin das Stammmwort von » Brillefe«. Sollte aber 
nicht umgefehrt das Zeitiwort von dem Hauptworte abgeleitet jein, 
fo da die a.a. O. vermutete Herleitung doch befteben bleiben 
fünnte? Für die Bedeutung des Zeitwortes wäre dann nicht Die 
— ſondern die Heritellungsart des Gebäckes maßgebend ge— 
weſen. 

Herm A. #..., Linza.d. D. Das im inneren Salztammer: 
gute (Golſern) übliche Zeitwort »Innieren« — neden, quülen fiebt 
nicht aus wie ein ilamtiches Lehnwort; auch führt das jlawiiche 
kun Bierd zu feiner beftiedigenden Deutung. Sollte das Wort 
nicht aus »fujonieren« zulammengezogen jein? Das macht 
weber lantlich noch begrifilih Schwierigkeiten. Denn »Tujonieren« 
iſt ſchnöde behandeln, plagen, hudeln. — >gamıpen« — ſpielen 
(befonders von Tieren gebraucht) iſt lein Lehnwort, ſondern das 
alte mittelhochdeutſche gampen — hüpfen, ſcherzen, woneben auch 
gimpen und gumpen. Auch »gumpen« — luſtige Sprünge 
machen ift im Oberdeutſchen noch erhalten. Dazu gehört auch das 
ſchrijtſprachliche Gimpel⸗ aus mittelhd. gümpel. — Auch »taden« 
— [oden, miticleppen macht nicht den Eindrud eines ſlawiſchen 
Lehnwortes. aftelli bietet in jeinem niederöfterreihiichen Wörter 
buche: dat’n ⸗ ſchmeichelnd mit ſich fortziehen. Schmeller 
(Bayer, Wörterb.) hat au: abtadeln =herabs oder wegbringen, 
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wegichaffen. — Endlich liegt auch in der bayerifch-öfterreichifchen 
Beitwortenbung -igen, 3. B. bimmligen — metterleudten, Tra= 
ihen — gogitzen — gackern, nichts Slawiſches vor, 
ndern eine altdeutihe Ableitungsſorm; ſchon althochdeuiſch find 

3. B. krokkezzen und sprungezen. Wir haben hier dasjelbe ab- 
leitende z wie in den auch ſchriftſprachlich häufigen Bildungen auf 
szen, 3. B. ächzen, jauchzen ufm. — Nur in »bamäli« =all- 
mählid; haben wir ein ſlawiſches Wort zu erbliden (pomalu), das 
fi in weiten Gebieten fejtgejegt bat, fo fchlefiih pomale, alten= 
burgtih bomale, und in verfchiedener Form auch ein und ums 
gebeuticht ift, 3. B. pomalig (Laufit), pamzlich (Ungarn) und 
endlich pomadig (f. darüber Andreſens Vollsemmologie). 

Herrn D.®...., Berlin. Die Fügung von »fnieen« hängt 
ab von der Bedeutung. Wenn es heikt: »auf den Sinieen 
liegen«, jo muß dabei eine Ortöbeftimmung auf die Frage wo? 
ftehen, 3. ®. »er kniete auf dem Kiſſen, neben mir, auf mir« ufm. 
Bedeutet e8 aber: »auf bie Sniee fallen, fich auf die Kniee legen,« 
fo fteht die | auf bie frage wohin? z. B. »fie 
niet aufs Kiffen« (Schiller Maria Stuart), »er Iniete auf mich ⸗ 
uſw. Wenn aber, wie es in biefem zweiten Falle gewöhnlich ift, 
ein »bin« oder »nieder« dabei fteht, woburd die Bewegung ſchon 
ausreichend bezeicnet wird, fo find beide Fügungen zulälfig, alfo: 
»er fniete auf dem Kiſſen (oder: auf das Mifjen) nieder, er miete 

Es läßt ſich auch beides 
verbinden: »er fniete neben mir auf das Kiſſen nieder. — »Er 
faßte mih an Die Bruft« oder »am der Bruft« ift beibes gleich 
richtig. ⸗Er fahte mir an die Bruft« ift nach dem, was Jahr⸗ 
gang 01, Sp. 90 aus Matthiad angeführt ift, nicht empfehlenss 
wert. »Er fahte mir an der Brufte iſt ganz ausgeſchloſſen; es 
erinnert an die befannten Berliner Gerichtäverhandlungen. — Da 
ber Sprachgebrauch in der Flgung von »Toften« jeit langer Beit 
ſchwankt, jo läßt ſich ſchwer ein bündiger Entfcheld geben. Vors 
derhand muß beides, der 3. und der 4. all, als richtig aner- 
kannt werben, aljo: »E8 hat ihm oder ihn Mühe gefoftet.« 
Das geichichtlihe Vorrecht hat zwar der 4. Fall; aber ſchon 
in der mittelhochdeutichen Zeit findet ſich auch der 3. all, der 
in ben lebten Sabrhunderten dem 4. nahezu die Wage hält. 
Wenn fi der 4. Fall fo lange gehalten hat, jo hat das feinen 
Grund in der Machi der Überlieferung. Unferem heutigen Sprach⸗ 
gejühle, das in »foften«e nicht mehr den Begriff »aufwenden 
machen«, jondern »gelten, im Preiſe zu ftehen fommen« empfindet, 
entipricht mehr der 3. Fall. Aus diefem Grunde empfiehlt ihn 
Heinge in feinem Sprachort, und mir möchten glauben, daß 
dies die Form der Bukunft ift. Bel »zu fiehen fommen« liegt 
bie Sache anders und einfacher. Her ıft der 3. all das Urs 
fprüngliche, und der 4. Fall ift nur durch den Einfluß von »Loften« 
üblich geworben. Deshalb möchten wir hier ben Gebrauch des 
3. Falles ohne Einſchrünkung empfehlen. 

Herren C. 9...., Reihenberg. Die ermäßigten Breife bei 
vollstämlichen Theatervorſtellungen als »Meine Preife« zu be- 
zeichnen, dünlt uns durchaus ſprachgemäß, felbft wenn ber dazu 
gehörige Gegenſatz »große Preife« nicht üblich iſt. Wie man 
von einer »Mleinen Summee«, einer »Mleinen Schuld«, einem 
»Keinen Betrage« u. dgl. ſpricht, fo fteht nichts im Wege, folche 
Breife, die gegen bie ſonſt üblichen herabgefept find, »Heine 
Preife« zu nennen. Much iſt der Ausdruck in bem angegebenen 
beftimmten Sinne unjeres Wiſſens ſchon jehr verbreitet und 
endlich ohne weiteres verſtändlich. 

Ham Fr. R...., Bien. Die Rebensart »den Doktor 
machen · im Sinne von »promovieren«, bie nach Ihrer Mitteilung 
in Wien jeht vereinzelt in Univerſitätskreiſen gehört wird, iſt in 
Nordbeutihland und wohl überhaupt im Reiche mindejtens ein 
Blerteljahrhundert, wahrſcheinlich aber noch länger durchaus üblich, 
zunächſt, wie begreiflich, in alademtfchen Kreiſen, dann aber auch 
allgemein, doch immer nur in der zwanglofen, mehr ober weniger 
burſchilos angehaudten Umgangsſprache. Und fo macht man nicht 
nur »den Doltor«, fondern auch »den Referendar, Aſſeſſor, Ober: 
lehrer, Baumeifter« u. a., doch nicht »den Dffizier«, Bei allen 
diefen Wendungen ſchwebt der Begriff des Eramens, ber Prüfung 
vor, ber au urfprünglich mit ausgebrüdt wurde: »er hat fein 
Doltoreramen gemacht · dann furzweg: »feinen Doltor«. Es llegt 
alfo eine Kürzung vor, bie für den Weg zum Biele gleich das 
eritrebte oder erreichte Biel jelber einſezt. Dem entſprechen aud) 

neben mir (oder: neben mid) hin.« 

Wendungen wie: >an der Iniverfität X ift der Doktor fchwierig, | 
in Y tft er leichtere u.a. Auch bier jteht »Doltor« für » Doktor⸗ 

prüfunge. Dan wirb der Studentenſprache die Beredh g zu 
folhen Kürzungen nicht beftreiten dürfen; fie erlaubt ſich noch 
ans; andere fFreiheiten. Und wenn ihre Befonderheiten dem 
Bes in bie Gemeinſprache finden, fo ift auch dagegen nicht ein— 
zuwenden. So ijt 5. B. »promovieren« = »zum Doltor beförbert 
werben« gewiß urfprünglich auch eine ſtudentiſche Abkürzung für 
das richtigere »promoviert werben« (vgl. »bie Truppen machen 
mobil«); und doch ift es ganz üblich geworden. Indeſſen wird 
fi die gewäßltere Rebe ber Wendung »den Doktor machen « einjt= 
weilen enthalten und erft recht der noch einen Grad burſchiloſeren: 
ser hat feinen Doktor gebaut« (entſprechend bem Ausbrude: »fein 
Eramen bauen«). 

erm 9. &h....., Bablonz Die Mehrzahlform von 
»Saltene lautet im Norbdeutichland vorwiegend »SKaften«, im 
Suddeuiſchland »Käften«. Richtig ift beide. Nur in der laut⸗ 
fpielenden Berbind »siften und Kaftene wird wohl immer 
»Kaſten« gejagt, dank der Vorliebe für den Wechſel von i umd a 
(»zwiden und zwacken, bichten und trachten ⸗ u. v. a.). Ein ähn= 
liches Schwa befteht auch zwiſchen »Bogen« und »Bögen«, 
Nur it bier »Bögen« auch im Norden häufig, mit Musnahme 
ber Bedeutung »Bapierbogen«, wo fih das nordiſche Spradige- 
fühl gegen das füddeutich-öfterreichifche »Böaen« Dei 
ebenfo —— »Strägen, Mägen« und »Wägen«. U bier 
eine Einigkeit erzielt werden, jo wird man fih aus geſchichtlichen 
Gründen für die umlautlofen Formen erklären müſſen. Denn in 

läden« 3.8. bei Alexis) ganz zu verwerfen. 

Herm H. ©... ., Reihenberg. Nad den amtlihen Rechts 
ichreibregeln ift e8 zuläifig, einen Mitlaut, der in Zujammens 
fegungen dreimal hintereinander zu Ichreiben wäre, nur zweimal 
zu jegen, aljo » Schiffahrt« ujw. Berlangt wird dies nur für 
die eritarrten Zujammenjegungen »dennoh, Drittell, Mit- 
tage. Daß von biefer Hegel Wörter wie » zurüdtommen « nicht 
betroffen werben, ijt Har; denn es joll ja nur das breimalige 
Schreiben dbesjelben Budjtabens vermieden werden. — 
Stoßen in Zufammenfegungen zwei gleihe Mitlauter zufammen, 
fo find beide zu fchreiben, alſo aud in »vielleicht -· BDak vor 
ber Nachfilbe =heit, deren jelbjtändige Bedeutung nicht mehr 
empfunden wird, ein 5 megfällt, wie in »Moheit« u. a., Hit ver- 
nünftiger und jhon alter Brauch. Der Auslaut des Stammes 
und der Unlaut ber Nachſilbe verfchmelzen zu einer Einheit; 
ebenfo » Trodnise (troden + nis), »Dünklinge (Dünfel + ling) 
u.a. — Das weiche d in »hoffend« wird nicht plöglich in »hoffent- 
lich Hart. »Hoffentlich« ift gar feine Ableitung von dem Mittel- 
worte »hoffend«, ſondern unmittelbar von dem Zeitwortftamme 
boff= gebildet. Im Mittelbochdeutihen lautete das Wort hoffe- 
lich, weiter »hofienlidy«, endlich mit rein lautlich hervorwachſen⸗ 
dem t » hoffentlich“ Daß zuweilen »hoffendlich« geichrieben wird, 
beruft nur duf einer faljchen Anlehnung an das Mittelmort. 
Jenes t bat ſich auch fonft nicht felten zwiſchen n und lich ent- 
widelt, auch wo eine Aurüdjührung auf das erfte Mitteimort 
ganz ausgeſchloſſen ift; vgl. »eigentich, namentlich, öffentlich, 
angelegentlih, gefliſſentlich, verichiedentlih« u. v. a. Siehe auch 
Ep. 161 bes vor. Jahrg. 

Hein A. Ör,..., Magdeburg-Neuft. Die Mehrzahl von 
» Radius veetor« lautet Radıi vectores, zu deutich » Leitjtrablen «. 
— »Numerifh« wird auf der zweiten Silbe betont, weil es 
nicht von dem Lehnmworte » Nummer« abgeleitet, jonden das 
(vorauszufepende) lateiniſche numöricus (franzöfifh numörique) 
ti. Auf demſelben Grunde beruht auch die Betonung »Intberifdh«, 
von lat. lutbörious (vgl. auch Lutheraner mit lateinischer Endung). 
Hier wäre aberibefier die deutſche Betonung »Iutheriich«, wie 
fie der jübbeutichen Vollsſprache eigen ift und aud von Schiller 
öfter angewandt wird, »Zurmerifch« ift natürlich nur eine ſcherz⸗ 
hafte Ausſprache (mie »maleriich« und »jchwärmeriich«), obwohl 
fie auch ſchon alles Etnſtes verlangt worden ift (j. Jahrg. 95, 
Ep. 1. — »Sturatel« entiprict dem lateiniiden curatäla. 
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» Tunnel « ift eine verwerfliche undeutſche Betonung, die nicht einmal 
in der des Urwortes (engl. tünnel) begründet ift; es liegt bier wohl 
franzöfiicher Einfluß vor. Tunnel ijt nichts anderes als unfer 
deutiches »Tönnele (Zönnlein); daher auch in der Mehrzahl zu 
fagen: »die Tunnel, den Tunneln«. — Über die Betonung »Motöre 
ift Jahrg. 98, Sp. 205 gehandelt worden. Befler ift »Mötor«, 
wie auch »Pällor«. Dasſelbe gilt erft redjt von » Faltor«; denn 
bier ift die Betonung der Endſilbe noch weniger verbreitet als 
bei »PBaftor«e. — Die Betonung »Medanil« im Sinne einer 
mechaniſchen Vorrichtung beruht auf dem franzöfiihen mächanique; 
befler aber fagt man auch bier » Mechänil«, wie immer von der 
Wiſſenſchaft. Wgl. Jahrg. 98, Sp. 170. 

Herm Ed...., Duisburg Man kann nicht jagen: » das 
100 Mark«, alfo auch nicht »für jedes angefangene 100 Mark«, 
fondern nur »für jede re enen 100 Marke. Zn ſolchen 
Fällen ift die ſonſt ungebräuchliche Mehrzahl von »jeber« (f. Jahrg. 
1902, Sp. 2 zuläffig, ebenfo wie in der Verbindung »alle 
und jebe«, 3. B. »alle und jede Mittele — Warum joll man 
ein Gefuch, in dem man fih um eine Anftellung bewirbt, nicht 
ebenfogut » Bewerbungägeiud« nennen fünnen wie » Anjtellungs- 
ejuh«? In dem lehten Falle wird das erjtrebte Ziel in die 

Beemmenieiunng aufgenommen (mie »Urfaubsgefuh «), in dem 
eriien ber dahin führende Weg (mie »Bittgejuch«), während das 
Wort >Gefuch« mehr die Form der Eingabe bezeidinet. Es 
llegt alfo in » Bewerbungägefuch« wie in » Bittgefuche nicht bloß 
eine leere Begriffshäufung vor. Anderſeits fteht nichts im Wege, 
dafür kurz » Bewerbung« und »Bitte« zu jagen, wenn der Zus 
fammenhang es zuläßt. 

Henn ©. ...., Wien. Die Fügung »unmittelbar der 
Stadtbahn (ded Theaters u. bal.) gelsgene Bohnung« fann nur 
ein jehr abgeitumpftes Sprachgefühl für richtig erflären. Denn 
unmittelbare tit fein Berhältniswort, da® den zweiten Fall nach 
fi zieht, fondern ein Umſtandswort, das jih an Ortäbeftims 
mungen (wie »an ber Stadtbahn, beim Theater«) anichliegen 
ann, dann alfo nur neben einem Verhältnisworte gebraudt 
werden darf: »sunmittelbar an der Stadtbahn« ufm. Oder 
man fage: »in unmittelbarer Nähe des Theaters «. 
wir fagen auch nicht »nädıft dem Theater«, ſondern »zunädft dem 
Theater«, noch weniger »innähe der Stabtbahn«, fon »in ber 
Nähe der GStabtbahne »Nädhit dem Theater« verwenden 
wir nur in übertragenem Sinne mit Bezug auf eine Rangs 
folge: »mächit dem Theater fenne ich nichts Genußreicheres als 
ein Rongert« u. dgl., aber nicht in rein örtlichem Sinne. »Bos- 
fowig nädft Brünne mutet uns fremd an (jtatt »bei« vo. ä.). 
Wir find indes gern bereit, in diefer Verwendung von »näcjt«, 
die offenbar die ältere ift, eine berechtigte Eigehtümlichfeit des 
Südens anzuerfennen, und weit Davon entfernt, fie zu befämpfen. 
Dagegen »innähe des Theaterd« halten wir für nicht gut 
ftatt »in der Nähe des Theaterse; ebenfo »in (der) Mitte der 
Stadt, nad) (der) Seite der geihichtlichen Entwidiung, in (einer) 
8* von 100 Metern, in (einen Schwere von 10 filo« u. ä. 
—* — dieſen Fällen verlangt der gute Sprachgebrauch den 

rtitel. 

Herrn R. Ch. . . . Frankfurt a. d. O. Daß »irren« und 
»ſich irren« —— nebeneinander ſtehen, hat ſeinen 
Grund in der Verſchmelzung zweier urſprünglich verſchledener Zeit: 
wörter. Das ziellofe (intranfitive) althochdeutſche irrön fit die 
Urform unferes ziellofen »irren« (»irren iſt menjchlich«), da= 
gegen das zielende (iramfitise) ahd. irran iſt unfer zielendes 
»irren« (»ihn irrt die frliege an der Bande). Aus dem lepteren 
ergibt fi) dann aud; das rücdbezüglice »fich irren«. Ebenſo 
»nahen« (abd. nähön) und »ſich nahen«, Älter »fich nähen« (ahd. 
nähjan). In ähnlicher Weile beruht »ſich flühten« auf der 
zielendben Bedeutung von »flühten« (»feine Habe flüchten«), die 
neben der ziellofen fteht (»er flüchtete aus der Stadt«); fo aud) 
»jich (aus) ruhen« (wie: »feine Glieder (aus-) ruhen«) neben 
»(aud-) ruhen«. Anders iſt dad Verhältnis von »fürdten« 
und »ſich fürdten« Hier fit der 4. fall des rüdbezüglichen 
Fürwortes an die Stelle des 3. Falles getreten; urſprünglich 
alfo: »ich fürdte mir · (d. h. für mich), dann erſt (wohl unter 
dem Einfluffe von »ic ängftige mie u. ä.): »ich fürchte mich«. 

Herm 8, 8B...., Torgau. Was es bedeutet, wenn ein 
Kürfdner in einer Rechnung über einen auögejtopften Vogel 
ſchreibt: »eine Rohrdommel naturellifiert«, fünnen wir nicht 
fiher jagen. Wir vermuten aber, wie ie jelbft, daß es bes 

deuten fol: fo ausgeftopft, dab das Tier natürlich, wie lebend 
ausfieht. Much ob das ſchöne »maturellifieren« in diefer form 
ein Fahausdrud der Kürſchner ift oder ob nur eine Entftellung 
aus »naturalifieren« vorliegt, iſt uns unbefannt. 

Herın 9. v.©...., Leipzig. Die Worte in einer Seite 
fchriftempfehlung »die Kunden fommen nicht allein« find zwar 
zweideutig, aber fie find nicht falſch. Denn das Umftandswort 
»allein« wird auch in dem Sinne »von jelbit, ohme Zutun oder 
Hüfe anderer« gebraudt. Man jagt: » das Sind fann fchon 
{noch nicht) allein gehen, es ift allein vom Boden aufgeitanden« 
u. ä.; vgl. aud) »du mußt die Nelle binden an ben Stab, es 
ranft der Epheu ſich allein empor« (Blaten). Was aber an fi 
richtig ift, fan, wenn es zu Unbeutlichfeit ober Bwelbeutigteit 
führt, tadelnswert werben, und deshalb billigen auch wir jene 
Fafjung nit. Beſſer wäre icon: »allein fommen bie Runden 
nicht, völlig unzmweideutig aber: »von felbft...« 

Herm 8, 9M...., Leoben. Gern teilen wir bier Ihre Ber: 
deutſchungen für quantit& negligeable (f. Sp. 29) mit: »bedeu« 
tungsloje, unerhebliche, belanglofe Bröhe« Auch »be= 
beutungslojes ulm. Momente fit ſelbſtverſtändlich beſſer als 
jene ganz; frartzöfiihe Wendung. Sedenfalld kommt man nicht 
in Berlegenheit, wenn man dieſe im ehrlihem Deutſch wieder⸗ 
neben will. gl. aud) Jahrg. 1898, Sp. 30. 8. ©. 

Herrn Th. B. ... Treptow. Gie maden aufmerfjam auf 
die Wendung einem die Etiefel andreiten, die fich weder im 
Deutihen Wörterbudye noch bei Sanders verzeichnet findet, ob- 
mohl der Ausdrud, wie es jheint, Wilhelm Grimm geläufig war, 
mern auch nicht die Sache. (Er ſchreibt nämlich in einem Briefe 
Sutt 1816) an 2. 9. v. Amin, wie kürzlich R, Steig in der 

ationalzeitung (Nr. 52 vom 26. Januar 1904) mitgeteilt bat, 
über einen Retfeaufenthalt in der Nähe von Weimar: » Hier find 
mir zum eritenmal mein Lebtag die Stiefel audgeritten worden, 
meil fein Knecht zu finden war und weldes ganz bequem ifl.« 
Dazu gibt er in einer Fußnote die Beſchreibung »b. b. der Haus— 
fnecht ftellt fich mit dem Rüden gegen den ſihenden Gaſt, tritt 
über das ausgeſtredie Bein desielben und zieht ihm nun die 
Gtiefel aus; und zwar, weil kein (Stiefels) Knecht zu finden war.« 
Im Nitenburgifchen »reiten« die Zungen im — thre Papier⸗ 
drachen mit ebenſo leichter Übertragung »nicder« oder »ein«, 
wenn fie ihm raſch, ohme die Schnur 4 zuſammenzuwickeln, zu 
Falle bringen wollen. 

Herm F. B. .. (Mrzt), Münden. Über volketümliche Bilder⸗ 
ſprache hat die Zeitjchrift erft vor wenigen Jahren (1900 Ep. 188 FF.) 
einen kurzen, doc nur unterhaltenden, nicht belehrenden Aula 
gebracht, und den Reichtum, aber auch die Vermengung von Bil 
dern ebenfalld früher fchon behandelt. Sie wünſchen eine Bes 
fiimmung ber Grenzen, die der Anwendung des Bildes in unjerer 
Sprache und, was damit verwandt iſt, wörtlihen Anführungen 
in Rede oder Schrift zu jepen find, und geben fie felbft, wie uns 
ſcheint, ganz zutreffend, indem fie zweierlei fordern. Ein Bild 
muß eritend etwas Nar machen, was ber eigentliche, bildloje 
Ausdrud überhaupt nicht oder nicht ebenjo gut und kurz bar- 
ftellen kann, und zweitens, wenn er es fann, fo —3— das 
Bild, um bevorrechtigt zu fein, es doch im einer Form geben, 
die uns in höherer Weiſe befriedigt, als die Sprache des Alltags. 
In jenem falle ift das Bild vorwiegend Berftländigungämittel, 
in diefem aber Kumftmittel. Die finngemähe Anwendung biejer 
Süße auf die Zitate oder Anführungen wäre leicht. In dem 
Auffage » Milten« ſcheinen Ihnen bie Bilder ftellenweije, beſon⸗ 
ders in der Einleitung zu gehäuft; das dürfte Ihnen wohl ber 
Herr Berfaffer ſelbſt einräumen, aber Sie müſſen wieder erſtens 
die bejondere Tonart diejer Einleitung berüdficdytigen und fodann 
die allgemeine Eigenart des Schriftfteller®, der e8 Überhaupt liebt 
— und died gewiß im Sinne Ihrer Lehrſähe oben — ein Ding 
mit mehreren Namen hintereinander zu nennen, fei es zur deut» 
licheren Ertlärung, jet ed aus Woblgefallen an der Wannig- 
faltigfeit der Betrachtung. Was den Inhalt des Mufjahes be- 
trifit, jo fehen Sie natürlich, dab es fih darin gar nicht um 
einen » Erfap« oder vollends gar Verdeutichungsvorfchläge für das 
Fremdwort handelt, fondern um den Nachweis, wie reiche und 
vielgeftaltige Ausdrudsmittel unfere Sprache für denjelben Begriff 
längit befigt, gleichſam bunte Farben, die nun mit dem eln- 
fürmigen fremden Grau zugededi werden — weder zum Vorteil 
bes BVerftändnifjes noch zum Nupen der Sprade. 
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Herm 9. ..., Krimmipihau. Unter den tapferen Frauen 
von Löwenberg, von benen ©. Freytag in den Bildern a. d. d. 
Berg. Bb. 3 & 202 erzählt, wird wiederholt neben der Frau 
Bürgermeifterin. und der Frau Hönigerichterin bie Frau Geneubin 
genannt (5. 205 u. 214). Das entiprediende männliche Wort 
»der Geniehe« verzeichnet Hertels Thür. Wortihag S. 105, und 
wenigften® die Aulammenjegung »$ausgeniehe« iſt im Alten: 
burgiichen ganz geläufig, Übrigens — erinnert fi der Scrüts 
leiter recht — nicht für Hausgenojjie, Mitbewohner überhaupt, 
jondern nur vom Standpuntte des Hausbefigers geſprochen, alio 
— »Mietere. »@eneubin« aber ift nirgend belegt. Wielleicht jtedtt 
eine Anipielung darauf in den Worten eines ber Ehemänner 
(S. 204): »&8$ wäre aud gut, daß die Weiber täten wie wir, 
well fie unfer Einfommen mit genießen und Nattjrauen werben.« 
Ob Freytags Duelle Suterius, Geſchichte von Löwenberg 1782, 
Il, &. 234, oder der von diefem benutzte handjchriftliche Bericht 
Aufihluß geben lünnte? Oder lebt die »Geneußin« etwa noch 
in einer Mundart? 

Herrn 28 .Charlottenburg, u. M. R. .. Zeibtz. 
Das ſchöne Wort Erncruieruug iſt leineswegs ein Neuling wie 
Sp. 62 angenommen wurde, jondern neben dem gleichſchönen 
Erneruation ein in Saufverträgen nur allzu häufiger Walt 
und daher älteren Juriſten wohlbefannt. Bei dem Erwerb eines 
Trennjtüdes, das von einem größeren Grundſtück abgeteilt wird, 
findet in der Regel die Erlegung des Kaufgeldes und die Belip- 
—— nur Zug um Zug gegen die Exnexuierung oder 
Erneruation dieſes Trennſtückes ftatt, d. h. die von der Belaſtung 
des — ————— durch Hypotheken auf das Trennſtück 
entfallende Grundpfandlaſt muß im Grundbuche gelöſcht und das 
Trennſtück ſelbſt dadurch grundbuchamtlich entpfändet oder frei— 
1 werden. Seit Jahren haben ſich die guten deutſchen 
usdrüde Entpfändung, entpfänden dafür eingebürgert. 

Auch finder ſich bereits in Hausdings Techniſchem Verdeutſchungs⸗ 
wörterbuche 2. Mufl.: Exnexuation: Entpfändung, Entbaftung, 
(Bland-) Freigabe, Frreimahung. Vielen Dank für die will 
lonmene Belehrung. 

P.B...., Elberfeld. Der Mufterjaß, den die Klrch⸗ 
lih-Jozialen Blätter Nr. 2 Februar 1904. ©. 19 unter der Über: 
ihrift »Enriftentum und BWirticaftsordnunge enthalten, ijt ein 
Nätjel. Er lautet: »lnferem Leſerltelſe ıft zum größten Teile 
wohl Prof. Dr. Rud. Stammler in Halle als ein Juriſt be- 
fannt, der auf ausgeſprochen chriſtlichen Verſammlungen der freien 
kirchliche fozialen Konferen, und der Inneren Miiiion gewiß von 
bejonderem Interejje, aus feinem größeren Werke: ‚Wirtichaft 
und Redt nad der materialijtijhen Geſchichtsauf— 
fajjung* (Yeipgig 1516), das keiner, der in der jozialen frage 
nad) Klarheit ſucht, ungelejen lafien follte, weil es, gerade auch 
premäbe: der jozialdemofratijhen Auffafjung, zur Klarheit führt 
n durchſchlagender Weile wie fein anderes Werk, den Leſern 
einen die Überichrift behandelnden Sap daraus vorzuführen, leider 
ohne die Möglichkeit, die Vorausſehungen, worauf derjelbe fußt, 
mitdarbieten, oder ben Inhalt entiprechend erläutern zu bürfen«. 
Wer vermag diejen Anäuel zu entwirren? 

Herrn Th. M...., Bwidau. Sie befinden ſich in einem 
Irrtume, wenn Sie meinen, daß die Zeitichrift das »mit warmem 
Herzen — und bevorwortete Namenbüclein« von 
Solens anneg (Die deutichen Koſenamen mit ihren Bollnamen. 
Deutſcher Verlag. Berlin, SW. 11. 0,50 .4.) nicht beachtet habe. 
Denn es iſt 1903 Sp. 53 ſehr gründlich beiprochen worden. Gern 
aber wiederholen wir den Hinweis an der Hand Ihrer Angaben. 
Das Meine Buch, das Paten und Eltern bei der Namengebung 
behilflich fein will, enthält aljo zunächſt ein alphabetiiched Ver— 
zeichnis aller überall zuläffigen dentichen Rufnamen, dann (S. 6 
bis 34) eine Aufammenjtellung von 103 Kofes oder Kturznamen 
nebit jämtlichen zugebörigen Vollnamen, diefe mit einer Deutung, 
die fo anfechtbar fie wifjenjchaftlich fein mag, doch nad) Ihrer Mei« 

nung das befte Mittel bleibt, die alten Namen für den Laien 
mit Borfiellungs- und Empfindungsgebalt zu füllen. Den Schluß 
macht die fü Reihe (Nr. 104— 123) der) Bollnamen ohne 
nachmwetäbare Kurzformen. Möge das Heine Buch zur Verbreitung 
unjerer jhönen alten Namen beitragen! 

Geſchäftlicher Teil. 
In Oberglogau (Schlejien) und Rüthen (Weftjalen) find neue 

Zweigvereine des Allg. Deutihen Spracdvereind ins Leben 

gerreten. 
Der Zweigverein Prüm (Rheinland) ift erloichen. 

In der Lifte der Teilnehmer an der Vorftandafipung vom 
3. Januar d. I. auf Sp. 63 der Zeitichrift ift der Name des 

Landgerichtsratz Bruns (Torgau) verfehentlich ausgefallen. Herr 

Bruns hat an der Eipung teilgenommen. 
D. Sarrazin, Borfigender. 

Ausihun für Spracheden. 
Die vierte Nummer der Mitteilungen für Sprachecken wird 

im März verfandt werden. Beſtellungen find an ben unterzeich- 
neten Schriftführer zu richten. Die Empfänger ber » Mitteilungen« 

werben um Angabe der Zeitungen gebeten, die Spracheden ein- 
gerichtet haben. Oberlehrer Wappenhans, 

Plön (Holſtein). 

Die Schriftleitung und das Werbeamt bitten ſehr, i 

alle Zuſchriften, die die Zuſtellung der Zeitſchrift oder der 
Beiheſte betrefien, unmittelbar an die Gefdäftsitelle des 

A. D. Sprahvereind, Berlin W30, Mogftr. 78, zu richten. 

Empfohlen werden: . 

Briefbogen 
mit dem Wapljpruche des Allgemeinen Deutſchen Sprachvereins 

100 Stüd, poftfrei: 1,30 „4. 

Tennistafeln 
‚ Witt seinfluß auf beiden Seit 

ge, nd sum "yfbängen eing —* Koltfrei zum Ser: 
Unugspreiie von 1.4. 

Die gleihen Tafeln unaufgezogen koftenlos, 

Ferner iſt joeben in ganz neuer Bearbeitung erichienen: 

Die deutſche Tanzkarte, 
von der bisher 33500 Abdrüde unentgeltlich verteilt wurden; 
die Zuſendung geſchieht loſtenlos. 

Die Geſchäftsſtelle 

des Allgemeinen Deutſchen Sprachvereins, 
Berlin Wa0, Moßzſtiaße 78. 

Briefe und Zuſendungen für die Vereinoleitung 
find zu richten an den Borſtenden. 

Geheimen Oberbaurat Otto Sarrayin, Berlin: iricbenan, 
Raiferallee 117. 

ür bie 

Geldiendungen und Weitrittserfiärungen (jäbriider Beitrag 3 Mast 
wofir die Heitihrift und fonftige Druckſchriſten bes u gellefert werden) an 
die Geſchrafte ſtelle 3. D. des G— 

Berlagsbuchbändler Ferdinand Berggold in Berlin W 30, 
opftrahe TB. 

Briefe md Qujendungen ii: die Seitace am den Serausgeber, Überlebrer Dr. Ostar Streicher In Berlin NWS2, Baulfrohe 10, 
x Menſchaftlichen Beihefie an Broiefor Dr. Baul Pleri in Berlin WW, Mopftraße 12, 

für des Werbenmt an Ebetlchrer a.D. Dr. Büntber Saalfeld, Berlin: Friebenau, Sponbolzftraße 11. 

dur De Scpititieitung verantwertitih: Dr. Osfar Streicher, Berlin NW 52, Baulftrate 10. — Werlag des Algem. Deutigen Epradvereins (}. Berggald) Berftz. 
Drug der Buchdruerel des Walfenhaufes In Halle a. d. ©. 



19. Jahrgang Ar. 4 Bei f chri ft April 1904 

Allgemeinen Deufichen Sprachvereins 
Begründet von Serman Kiegel 

Im Auftrage des Vorſtandes herausgegeben von Dr. Oskar $freider 

und wird ben Mitgliebern des Allgemeinen Deutichen Epradjvereins unentgeltlich geliefert (Gayung 24). filt 8.4. Jährlich bezogen werben, 

Anhalt: Der Allgemeine Deutihe Sprachverein in Bayern. — Dorpater Studentendeutih (Schluß). Bon Oberlehrer Mar Boehm 
— Concern und Revirement. ®on Dr. 3. €. Wülfing. — Papa, Mama und Bater, Mutter. Von Prof. Dr. Paul Pietih. — 
a — Zur Schärfung des Sprachgefühls. — Bücherſchau. — Zeitungsſchau. — Aus den Zweigvereinen. — Brief: 

ten. — Geſchäftliches. 

Dieie Zeitſchrift erfchelmt fühelich zwölfmat, zu Anfang jedes Monats | Die Zeltichtift kann auch durch den Buchhandel oder Die Bolt 

i — des neuen Regelbuchs für die deutſche Nectichreibung nochmals 

Der Allgemeine Deutſche Sprachverein in Bayern. betont, daß dieſe Vorſchrift mehr noch als bisher beachtet werden 
Bis vor kurzem hatte der Deutſche Sprachverein in unferm | ſoll. Nach neueren Zeitungsnachrichten hat ſich das baherlſche 

jweitgröhten Bundesftaate, dem KHönigreidi Bayern, nur wenig | Staatsminifterium mit der frage vor kurzem wiederum zu befafjen 

Fuß gefaßt. Noch vor Jahresfriſt zählte er dort bloß drei Zweig: | Gelegenheit gehabt, und der jepige Verkehrsminiſter Ritter 

vereine, nämlich die Vereine in Augsburg, Nürnberg und | v. Frauendorfer hat Hierauf »grundfäglih dahin Stellung ge: 
den großen Bmweigverein Münden, der zu ben älteiten gehört | nommen, dab im Bereiche der Staatseijenbahnverwaltung von 
— er ift bereit$ 1885 gegründet worden — und in all den | der Anwendung fremdipradiger Bezeichnungen künftig nad) Mög: 
Jahren ſtets eine rührige Tätigkeit entfaltet hat. Dazu fam im | Tichfeit Umgang zu nehmen feie. Zugleich hat der neue Miniſter 

vorigen Jahre als vierter der Zweigverein Fürth, der im ver- | die Eifenbahndiretionen beauftragt, eine Aufammenftellung ber- 

gangenen September mit faum 30 Mitgliedern ins Leben trat, in | jenigen Änderungen vorzulegen, »welche bezüglich der zuſählichen 

der furzen either verfloſſenen Zeit aber bereits die ftattlihe Mit- | Benennung von Stationen und der Bezeichnung von Dienft- 

gliederzahl von nahezu 150 erreicht hat. ftellen ufw. hiernach in Ausſicht zu nehmen wären.« Damit 
Aber nicht nur in Fürth, jondern in ganz Bayern zeigt | find die Arbeiten zur Erzielung einer größeren Reinheit der 

ſich im jüngfter Zeit eine höchſt erfreuliche wachjende Teilnahme | Sprache auf dem Gebiete des Eiienbahnmweiens auf einen praf- 
an den Beitrebungen des Sprachvereins. Beſchränkt fi die Zahl | tifhen Weg geleitet, und der Umftand, daß auch die nach— 
der bayeriichen Ameigvereine einjimeilen auch nod) auf die ges | geordneten Dienſtſtellen zur Mitarbeit bei dieſer Tätigkeit zur 
nannten vier,') fo find dem Gejamtvereine dafür um jo mehr Verbeſſerung der Fachſprache herangezogen worden find, wird — 
Einzelmitglieder aus allen Schichten der Geſellſchaft beigetreten | daran ift nicht zu zweifeln — weitgehende jegensreiche Folgen 
und zwar ald unmittelbare Mitglieder: Ferjönlicfeiten der | haben. Selbftverfiändlich wird man dabei den Auswüchſen eines 
verjhiedenften Verufstlafien, Beamte aller Gattungen und Dienft- | regelwidrigen, ſchwülſtigen und häßlichen Amtsdeutſch in Dienft- 

grade, Offiziere und namentlih, was für eine wirlſame Tätig- | vorfchriften, amtlichen Stundgebungen, Berichten uſw. — den 

feit und für bie Zukunft eines Vereins, der die Pflege der | Sünden wider Geiſt und Weſen der deutihen Sprache — ebenjo 
deutihen Sprade auf jeine Fahne geichrieben hat, von der | fräftig zuleibe gehen, wie den entbehrlichen Fremdwörtern. 

größten Bedeutung it, zahlreiche Mitglieder aus allen Klafien Neuerdings hat der Zweigverein München die befondere freude, 
der bauerijchen Lehrerſchaft. An manden Orten iſt damit der | u die Mehrzahl der gegenwärtigen bayeriichen Staatsminijter 
Grundjtod zur Bildung neuer Zweigvereine bereits vorhanden, und zu feinen Mitgliedern zu zählen. Der Minifter des Königlichen 
wir dürfen hoffen, jolche in nicht zu ferner Zeit in gröherer Zahl Hanfes und des Außern, Vorfipender im Minifterrate, Freiherr 

ins Leben treten zu jehen. . v. Podewils, der Juftizminifter Ritter v. Miltner, der Unter 
Einen nicht zu unterjhäpenden Anteil an diefem günftigen | ichtsminiſter Dr. Ritter v. Wehner und der Bertehräminifter 

Wandel Hat unzweijelhaft die tatkräftige Förderung, die unjern | gitter v. Frauendorfer find dem Münchener Verein vor kurzem 
Beitrebungen ſchon jeit Jahren von "en Bayeriihen oberfien | geinetreten. Muherdem gehört ihm, wie ſchon mitgeteilt wurde, 
Stantöbehörben zuteil geworben iſt. In einer Eutſchließung vom der frühere Jufligminifter Dr. Freiherr v. Leonrod an, ferner 

28. April 1901, betr. die Bereinſachung des ſchriſtlichen Verlehrs der Generatdireftor der bayeriſchen Staatsbahnen Staatsrat Ritter 
bei den Behörden, bat das Königl. Staatöminifterum u.0.au |, Eberm anyer, die Neidäräte Oberlandesgerichtspräfident 

brüdlich angeordnet, daß entbehrliche Fremdwörter vermieden und | v. Thelemann und Univerjitätsprojefior Dr. v. Behmann 

durch gleichwertige gute deutſche Ausdrüde erjept werben follen. | nem 

Der Unterrichtsminifter hat dann fpäter im Anſchluß an den Erlah Der Minifterpräfident Freiherr v. Bodemwils bat feinen 

1) Unter den übrigen größeren deutichen Bundesftaaten zählt Beitritt dem Borfipenden des Gejamtvereins, Geh. Überbaurat 
Württemberg 4, Baden 7, Heflen 5 und allen voran | Sarrazin, in folgendem Schreiben mitgeteilt, deſſen Wiedergabe 
Sadjen 21 Hmeigvereine. uns freundlichſt gejtattet worben ift. 
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Münden den 19. Februar 1904. 

Sehr geehrter Herr Geheimer Oberbaurat! 

Euer Hochmohlgeboren beehre ich mic; in Erwiderung des 

gefälligen Schreibens vom 23, vor. Mts. ergebenft in Kenntnis 
zu fepen, daß ic; dem Bmeigverein München ded Allgemeinen 
Deutſchen Sprachvereins ald Mitglied beigetreten bin. Ich ber 

nüße gern biefen Anlaß, um Euer Hodwohlgeboren zu vers 
fihern, dak ber Zweck des Vereins, das Kleinod unferer 

Mutterſprache von entbehrlihen fremden Anſähen zu reinigen 
und das jpradjliche Gewiſſen bei ihrem Gebraucde zu wecken, 
jeberzeit auf meine wärmfte Anteilnahme rechnen darf. 

Ber im Ausland gelebt und der verhältnismäßig größeren 

Reinheit anderer Kulturfprachen fich bewußt geworben it, und 

wer den Gebraud; der deutfchen Sprache im wiſſenſchaftlichen, 

amtlichen und gejellfhaftlichen Leben aufmerkſam verfolgt, wird 
nicht leugnen fünnen, dab für die Beftrebungen des Vereins 
in beiden Richtungen noch ein weites Arbeitsfeld offen liegt. 

Möge biejen Beitrebimgen, deren befonnene Beichränfung 

auf dad Notwendige und Erreihbare beſonders anzuerkennen 
ift, ein reicher Erfolg bejcieden fein. Mit diefem Wunſche bin 
ich in ausgezeichneter Hochachtung 

Euer Hochwohlgeboren 

ergebenjter 

Frhr. v. Podewils. 

Zum Schluß möge nod) eine erfreuliche, ebenfalld aus Bayern 

ftammende Mitteilung bier Bla finden. Nach einer Anzeige des 

Königl. Amtägerichts München I an den Borfipenden des Geſamt— 
vereind hat der am 2. Februar d. J. daſelbſt verjtorbene Oberſt⸗ 

leutnant a. D. Ferdinand Betri dem Nilgemeinen Deutichen 
Spracdverein 3000 Mark vermähtnisweife zugewenbet, 

und zwar hat der Stifter, was als bejonders zwedmähig anzı= 

erfennen ijt, dem Spradjerein diefen Betrag ohne beichränfende 

ober einengende Klauſeln binfichtlic der Verwendung der Spenbe 

vermadt. Der Spradjverein wird dem hochherzigen Vermädtnis- 
geber, der Mitglicd des Zweigvereins München war, in herzlider 
Dantbarleit ſtets ein ehrendes Andenken bewahren und die Gabe, 

der fich noch manche weitere anſchließen möge, im Sinne des 

Stijterd zum Bejten der großen, vom Verein vertretenen Sache 
treu verwalten. 

Dorpater Studentendeutic. 

(Schluf;.) 
Indem ich mid nun den Erjheinungen in der Dorpater 

Studentenjprache zuwende, welche außerhalb der genannten Gruppen 
für eigenartig gelten dürfen, fei zunächſt die frage aufgemworfen, 
inwieweit der Stubent den übrigen Landesſprachen Wörter ent- 
lehnt hat. Zu jeiner Ehre jei es geſagt, daß joldye Eindring- 
linge aus dem Ruſſiſchen, Eſtniſchen und Lettiichen nur 
eine Heine Sippe bilden, die fi zubem felten auf das innere 

organifierte Studentenleben bezieht. So pflegte eine gemeinjame 
Luftfahrt aufs Land oder die gemeinjame Poftjahrt von 4—12 

und mehr Kommilitonen zur Univerfitätsftabt »PBodrette‘) ges 

nannt zu werben, und der verantwortlidye Leiter, welcher die ges 

meinfame Reifefafje verwaltete und alles Geſchäftliche regelte, 
bieh der »Bodrettichil«e., Denn der Ruſſe verjteht unter einem 

. podrjädtschik (noapsurmm) einen Unternehmer, der vertragsmäßig 

1) Die weder bei Kluge noch bei Kleemann verzeichneten 
Wörter find gefperrt gedrudt. 
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eine Lieferung oder Arbeit8leiftung übernimmt, und der Lieferungs- 
vertrag heikt podrjüd (noapaar). Das nad) Dörptihen Begriffen 

unſtudentiſche, trotzdem nicht jelten geübte Kartenſpiel wurde mit 
dem Ausdruck arten Inuien (mohl vom ruff. ruyrn (guutj) 
— biegen abzuleiten) gebrandmartt. Wer ferner auf dem Fecht⸗ 
boden eine ungewöhnliche Körperfraft an ben Tag legte, wurde 
bewunderndb ein »Sraftpodole«e oder ſchlechthin »Podole« ges 

nannt, ohne Aweifel in Erinnerung an die durch Größe und 
Kraft ausgezeichneten poboliichen Stiere. 

Ebenfo jelten jind in der Studentenipradhe Ausdrücke eftnijcher 
Herkunft. Allgemein gebräudjlich und zweifellos vom Studenten 

geprägt ift der Gattungsname Kulle für einen eftniihen Bauer, 

insbejondere den Rojjelenfer. Urſprünglich — hör! biente das 

Wort, um bejagten dienftbaren Geiſt zu beſchwören, dann wurde es 

mißverftändlich zum beugungsfähigen Hauptwort erhoben, z. B. wir 
hatten eine Brügelei mit den Kullen, ich mietete mir einen Kullen, 

diente wohl gar ald Schimpfwort — Bauer. 

Weniger wahrjcheinfih ift von vornherein der Einjluß des 

Lettiſchen, da die nörblihe Sprachgrenze etwa 80 km jüblich von 

Dorpat verläuft. Doc wer da weiß, melde wichtige Nolle diefe 

Sprache auf den Edelſihen und in den Piarrhäufern Kurlands jpielt, 

wie dort die Finder felbft in adligen Käufern vielfach bis im ihr 

drittes, viertes Lebensjahr nur oder doch vorwiegend Tettiich 

iprechen, fo daß die Sprade des Volfes etwa wie in Medien: 

burg das Blatt auch dem gebildeten Deutichen lieb und vertraut 
wird, der wird es natürlich finden, daß fie auch die Sprache des 

furifchen Studenten und damit die Studentenſprache überhaupt 
beeinflußt. Lettiichen Urſprungs dürfte das Berbum drajchafen 

fein, das das blinde Drauflosichlagen mit dem Rappier bezeidmet. 

Bon angejehener Seite wird es mit lett. dräst — ſchnihen, jchaben, 
aber auch prügeln, hauen in Beziehung gebraht. Aus dem 
Lettiihen ſtammt wohl auch die Vorliebe für die Borfilbe eins 

in Tätigfeitswörtern. So wurde nicht nur wader eingetrunten, 

eingefhmort ſſchmoren — jehen, auch in Zufammenfepungen 

wie Shmorbruder, fein Geld verjchmoren, eine Schmore 

anrichten), eingeforbert, dem Fuchs ein Schoppen (pro poena) 

eingerieben und das Kolleg eingeſchiſſen (gefhmwänzt), ſondern 
es wurde auch eingerijjen (jtatt des gewöhnlichen gerifjen 

—fontrabiert), eingejhwänzt, eingerebet, eingejungen ufm. 

Das »ein-« hat jomit vielfad) feine finnliche Bedeutung eingebükt 

und dient bloß zur Berftärtung des Tätigfeitöbegrifis. 
Überhaupt macht die Dörptſche Burſchenſprache einem jehr 

ausgiebigen Gebraud) von zufammengejepten Zeitwörtern, bie nicht 

wenig dazu beitragen, ihr eine eigenartige, oft jehr Tebhafte 
Färbung zu geben, Man vergleiche die Neihe: jih andonnern 
(Donner = Rauſch; er hat einen Heidendonner), andudeln, an- 

dufeln, anfaufen, anfaugen, antrinfen, anlneipen, an= 

fnüllen, anpicheln (Kluge: pichen), anreiken, anzecden, bie 

doc) alle nach dem Satze: »lieb Kind Hat viele Namen« nur 

einer Tätigfeit gelten; ferner die gleichbedeutenden anpufien, 

anpumpen, anquetichen, anziehen, einen Buffanihlagen, 

fodann: anrempeln (remipeln $1.), anfhimpfen, anhängen 

eine Menfur verabreden (ich habe N. N. angehängt d. 5. vor dem 

Ehrengeriht eine Entiheidung durh Waffen gefordert. »Ich 

hänge mit N. N.« fagt man gleichfalls nad) abgehaltenem Ehren- 
gericht) oder jcherzhaft: anbummeln; endlih auf ber Menfur: 

antafein (neben tafeln), anbauen (vom eriten Sieb), antippen 

(die erſte Berührung der gegnertichen Klinge). Der Fuchs wird 

aus der Gejellichaft der Alten ausgeaaft (aaſen — foppen), 

ausgejroren, audgefchunden, worauf er feinen Reinigen 

aufzulafjen oder aufzukrachen (= aufbrummen) pflegt. Ohne 



101 Zeitſchrift des Allgemeinen Deutfhen Sprachvereins 19. Jahrgang 1904 Nr. 4 102 

weiteres verftändlic, find ferner die Ausdrüde: dem Gegner über: 

legen (vermunden), und mit bem Saufen ablorfen oder ab« 

fneifen. 

Für recht harmlos gilt das derbe Wort Luder umd das ihm 
finnverwandte Mas, fie ſpielen im Verkehr mit den Füchſen eine 

gewifje Rolle: man treibt mit ihm ſein »Schindbluder«, man 

aaſt ihn, man bedarf fogar eined Burg= und Rodrettlubers, 
wie ſich einjtmald Hohe Herren einen Prügeltnaben oder einen 
Hofnarren hielten. Verſchiedene Bezeihnungen gibt es jerner für 

den Fuchs. Seine Augend fol wohl burd die Sojenamen 

Schnoddernaje und Schnoddergurfe, Fuhsblüte, aud 

bloh »Gurfe« oder Blüte angedeutet werben, woneben ſich bie 

Abmwechilungen »Fuchsihnanze, Schnutee und (neun) Krähe 

finden. 

Die jonftigen Abjtufungen des Burjchenalter® vom »frafjen 

Fuchs « bis zum » fteinalten und bemooften Haufe « find von deutſchen 
Univerfitäten übernommen, ebenjo bie meijten Chargen und deren 

Benennungen mit Ausnahme des jchon erwähnten Oldermanns 
undBranderhauptmanns jowieeinigeranderer Ämter (Burſchen⸗ 

richter, Ehrenrichter, Fechtbodenvorjteher ufw.). Eigenartig in 

der Anwendung dürfte auch die Bezeihinung Chargiertentons 
vent für ben gejamten verfafjungsmähig geregelten Burjchenftaat 
fein, und daß man einen Burjchen, der jein Eramen hinter ſich 
hatte, aber aus äußeren Gründen immatrikuliert blieb, Burſch— 

philifter nannte. 

Bas nım den Bierfomment betrifft, jo fällt auf, daß fich für 
das Burjchengetränf jelbjt feine eigenartigen Benennungen erhalten 
haben. Daf der Dorpater Student nur wenige Bierforten zu 
unterſcheiden hatte, erklürt fic aus ben Berhältniijen. Er war eben 
weit weniger günftig daran als etwa der Jenenſer Stubent, bem 
die Wahl zwiſchen 20 Bieren offen jtand. Wenn dabei ſtluge unter 

insgefamt 143 Biernamen »die Lorchee') im 18. Jahrh. für Lw— 
land bezeugt, fo entjteht die Vermutung, daß auch in Dorpat 
verjchiedene Bierjorten unterſchieden wurden, nur daß die Be- 

zeichnungen ein ebenfo furzes Dajein gehabt haben mögen wie 

gemeiniglich die Bierarten jelbit. Von anderen Getränten mit 

eigenartigen Namen jei erwähnt der Negus ein warmes (es 
tränf aus Rotwein, Wafler und Buder gemifcht, der Türke 

(beitehend aus NRofenlitör, darliber ein Eigelb und über diefem 

ein Cognac), die Hojeform Schälden oder Zuderjhälden 

für den Schnaps, endlich der in der Livonia jeit Alters 
bei dem Trinkbrauch des ⸗Fürſten von Thoren« gebräud: 

lihe Kapſchello (ein warmes Getränf aus Schofolade und 

Rotwein Hergejtellt). Im bezug auf das Zutrinken, das » Bor- 

und Nachjteigen«, was beiläufig bemerkt aus dem gleichen Glafe 

geihab, unterſchied man bie furifche Art, wobei das Glas von 

dem Morjteigenden geleert und friſch gefüllt zum Nachfteigen 

weitergegeben wurde (prosit furifch!), und die »Tivfche« Art, 
bei der das Glas halbiert wurde. Die uralten Trinkgrüße pro- 
sit, schmollis, fidueit find natürlid) auch in Dorpat üblich, doc) 

ift der Brauch des Zutrinkens dort weniger mannigfaltig. Recht 

mannigfach find dagegen die Ausdrüde für die Wirkung der Ges 
tränfe: ich nenne die harmlojen Wörter Strid, Schwips, Drän, 

Donner (beitrichen, beichwipft, angedonnert) jowie bie Wen- 
dungen: er ift Bombe (Kluge: Kanone), »voll wie eine Unke, 
geladen, Leiche⸗, denen ich gleich die » Toten= oder Leihentammer« 

anreihe, in der man auf Kommerſchen die Opfer zu betten pflegte. 

) It wohl nur das niederbeutihe lorke, lurke, das ein 
—8* Getrünk, in Berlin Kaffee, bezeichnet. 2.82. 

An Kneipftrafen fit die eigemartigfte, die zum Glück mehr 

und mehr abzufommen jcheint, ber Wanzen, ein hölliſches Ges 
mifch von Rum ſchlechteſter Sorte (Wanzenrum) mit lauwarmem 

Waſſer, auch wohl Bier oder Schnaps, das feinen Namen dem 
widerlichen Geruch verbanfen dürfte, denn bie gelegentlich ges 
äußerte Behauptung, daß in alten Zeiten der rohe Brauch bes 
jtanden habe, Füchſe durch einen Aufguf eines gebrannten Ge— 
tränts auf leibhaftige Wanzen zu ftrafen, ift ohne Zweifel jagen- 
haft. Bei Verabfolgung des Wanzend, wie überhaupt beim 
Einhängen eines Glajes ober einer Flaſche Bier wird dann 
das Lieb gefungen: 

Der Fuchs, der hat Verſchiß gemacht, tralirum, larum, leiere, 
Drum wird er billig ausgelacht, tralirum uſw. 
Zieh Fuchsſchimmel, zieh * Dred bis an die Knie! 
Morgen woll'n wir Haber dreichen, 
Dann ſollſt du die Hädjel freien. 
Zieh, Schimmel, zieh! 
Gelang es aber einmal einigen Füchſen, eines Alten habhaft 

zu werden, ber ſich allein unter ihmen befand, jo wurden bie 

Türen geichlofien, und er durfte fich nun nicht weigern, jeiner- 

ſeits eine mit Bier gefüllte Näjeglode zu leeren, wozu der Chor 

ber Füchſe den Gefang anftimmte: »Die Glocken in dem Lande, 

bie haben ſchönen Klang.« Dan nannte diefen Brauch jchlecht- 
Bin die Glode bringen ober einhängen. Wehe jedoch den 

Füchlen, wenn ber aljo Überfallene im legten Augenblick Hilfe 
erhielt, dann war ber Bann gebrochen, und der Spieß wurde 
umgedreht, dann ſetzte es Wangen größten Umfangs oder wohl 

gar eine Frühlingslur (neu), zu der fi ber Fuchs alls 
morgendlic in der Wohnung ded Dldermanns einzufinden hatte, 

Im Gegenjap hierzu gab ed Trintbräucde der Belobigung 
und des Fuhrmanns, durd melde die verbienftliche Tat eines 

Fuchſes beim Älteren ihre Anerkennung fand, ferner die »feurrige 
Bombe« und das pro salute, durch welche ältere Burjchen geehrt 

wurden. Sie alle waren von entiprechenden Liedern begleitet. 

Die Sitte der Bierftandäler und ihre Formen find von beut- 

ſchen Univerfitäten übernommen: man unterſchled den »Bier- 
jungen«, ben »Gelehrten und den Kirchhof, dies wie es ſcheint 

eine landfchaftlichhe Umbenennuig und Umformung des beut- 
ſchen »Gottesackers.« Doch mährend bei dieſem acht Ghläfer 

geleert werben mußten Kluge), iſt dem ſtrengeren nordiſchen 

Brauch erſt Genlige geſchehen, wenn einer der beiden Parten 

unter dem Tiſche lag. Zur Entihuldigung meiner Landsleute jei 
die Bemerkung geftattet, daß ich während meiner ganzen Studiens 
zeit nur einmal Beuge des rohen Brauchs geweſen bin, und das 
mals waren die Beteiligten ein Rufe und ein Lette. 

Zum Schluß jei es gejtattet, eine Menfur nad Dörptſchem 

Brauch zu jchildern, um fo noch eine Reihe eigenartiger Ausdrücke 

der Studentenipradye vorzuführen, die, im Zuſammenhang ber 

Rebe gegeben, öfters eine umſtändliche Erklärung entbehrlich 
machen. Ein kurſcher Juchzer (Konfneipant ohne Anfprud auf 

bie Farben der Verbindung) geht mit einem rigihen Fecht— 
bodijten (oder Fechtbodeur — [inaftives] Mitglied der Verbindung, 
das die Farben noch nicht erhalten hat; das geſchah mitunter erft 

in fpäten Semeftern, ja mandjer durchaus ehrenwerte junge Mann 

ſchied von der Umiverjität ald Fechtbodenphiliſter) auf die 

Fläde, der Unpartetifche ift ein Tſchuche (Medname für die 

Ejtonen nad dem ruſſ. vyxıä [tschuchnä]— Ejte). Der Kurs 

länder hat mit feinem Barten auf dem Muffenabend (gejelliger 

Abend auf der akademiſchen Muffe, landſchaftlich — lub) gerijien. 

Zuerit hatten fie harmlos gepliggert (eine Pliggerei — Wortgefecht 
gehabt), zulept aber hatte der Migenjer dem anderen tüdhtig aufs 

gelafjen (ibn belasten). Alles Koramieren (Sühnverfuce) 
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war umfonft,.und fo trigte ber Kurſche jenen vor feine Klinge. 
Der andere gligte (gligen — feige Auswege juchen, ift wohl von 
gleiten abgeleitet, wie jhnigen von jchneiden) natürlich aud) nicht, er 
hätte fich fogar am liebjten gelnattert (geballert — geſchoſſen), 
wenn das nicht gegen den Komment geweſen wäre. Während fie 
»bhingen«, machte der Nigiche, der jeiner »Jungiernmenjur« entgegen- 
jah, fleißig Sheinmenjuren (Rappierjungen in Menfurtatelung) 

aus, und am Sonntag follte der Skandal im Konventsquartier 

der Curonia vor ſich gehen. Altem Brauch gemäß jang man am 
Sonnabend auf bem Fuchsabend die »drei Lilien«, ohne daß es 

freilich den Beteiligten mit dem Gedanken an das Grab Ernſt 
war. Sonntags verjammelten ſich Parten, Offizielle fowie einige 
Schlachtenbummler im Konventsquartier. Die »Pudel« ſchienen 
feinen Wind befommen zu haben. Während num die Gegner in 

den Partenzimmern getakelt werben, framt der fFlider, ein 

Rigorojijt (Mediziner vor dem examen rigorosum), feine Ins 
firumente aus. Nun treten die Parten auf die Menfur und 

tauchen den üblichen Fühlen Gruß aus. Der Kurſche, ein großer 

Vodole, hat fich eine » Blempe« gewählt, der andere eine » Schilf- 

flinge«. Nun ertönt das Kommando: »Bindet die Klingen! — 
Gebunden find! — Los!« An den erjten Gängen kommt nichts 
heraus, ein Hieb pfeift durch, nur ein paar »Flache figen«. 

Dann heißt e8 auf der einen Seite: »Mein Gegenjefundant ſtört«, 

und der lnparteiiiche beftätigt, daß der Sekundant fi nicht bes 
gnügt hat, die ⸗Nachhiebe (Hieb nach dem Halt) auszuheben; 

jondern daß er »vorgelegen« bat. Er muß alfo abtreten, und 
ein anberer tritt an jeine Stelle. Der Kturſche täppert (vom 

tappen?) drauflos, was das Zeug hält, der Gegner legt ver— 
hängt aus, aber ihm wird die »Parade durchgehauen«, und er 
friegt eine tüchtige »Duart« übergelegt. Doch der Flicker ent⸗ 
jcheidet, da die Menjur fortgefegt werden lann. Sechſter Gang, 
bindet! — Halt, Hat geſeſſen! — Saß nicht! — Hat nicht nes 

jefien. — Sechſter unterbrodener Gang, bindet! Los! — 

Halt! Das war eine »FFinte«, hat aber gejejlen. — Leßter Gang! 

Ein legaler Hieb und gut gemeint. Das wäre eine »Abjuhr« 
gewejen, aber da die Menjur zu Ende iſt, braucht es niemand 

zu willen. Ein SHeftpflafter darauf, damit man meint, es jei 

nur ein ⸗Kratzer ⸗· geweien; das Nähen beforgen wir fpäter, wenn 

wir wieder allein jind. Der Beleidigte hat Satisfaltion ge— 
nommen, und alle Teile jind befriedigt. (ES war eine »anjtän- 

bige« Pauterei, fein Teil hat gezeppt (Furcht gezeigt, fit ges 
wichen). Nur darüber gehen die Meinungen auseinander, ob der 
Selundant nicht einmal einen Nachhieb durchgelaſſen Hat. 

Man bleibt nod einige Stunden beifammen, und die Inter: 

haltung kommt bald in Fluß. Ein Nigicher weiß viel zu er- 

zählen, wie fie vor acht Tagen auf einem Fuchstee (Tees 

geiellichaft, d. b. gemeinjames Abendejjen mit Füchjen) die Füchſe 

geihunden haben. Die Kerls gingen ihnen nur zu früh durch 
die Yappen, indem fie das Fuchslolleg (hier müfjen die Füchſe 

ihrem Dldermann die aufgegebenen Burfchenlieder auffagen) zum 
Vorwand nahmen. Dafür wurden fie am Abend in ihren Betten 

geihränt (teil geftelt) und ihre Waſchgeſchirr geplujjert 

(plufjern — zerbrechen, mutwillig zerflören, hängt wohl mit fufjern, 

franz. pluser zujammen) Gin paar Tage darauf hätten fie 
Aufnahme (Wahl in den engeren Verband und farben: 

verleihung) gehabt, und ba fei es ein Oberſpaß gewejen, wie 
die Taufväter ihre Neugeborenen gemopit (gefoppt, genur= 

gelt, geaaft) hätten, ehe jie fie abdedelten (den Farbendedel 

auffepen), Ein anderer wußte zu erzählen, wie jein Burg— 
flaujch, der mit ihm In der Johannisburg (Haus eines gewiſſen 

Johannſon) wohnte und eben erit für Tätlichkeiten auf zwei Monate 

gefahren war, zur feier der überftandenen Rudung auf einem 
$notenball einen Drill überfallen hatte. Er fonnte bie 

»Billendreher« überhaupt nicht leiden, und diejen am wenigftem, 

weil er bei ben Profejjoren ledte, und ihn einmal verjtänfert 

(verleumdet) habe, was in jeinen Augen unbonorig fei. Es jei 
»zum Scieen« (ehr jpakhaft) geweien, wie ber Kerl mit einer- 

Doje (= Beſen) ihniderte (S ſchälerte), und wie er dann jein 

»Tangbein jchwang.«e Nachher hatte e8 dann eine Keilerei gegeben, 

wobei einige Scheiben eingetäppert wurden, und bad Ende 

war, daß er vom Prorer (Proreftor, Vertreter der alademiſchen 

Gerichtẽbarleit) auf ein paar Tage eingejuppt, eingelodt 

wurde und ben Schaden beblehen muhte. Der Spaß koſtete 

drei Spon, Felle (— Rubelftüde). 

Die vorliegende Überſicht mag gezeigt haben, daß aud der 
Dorpater Muſenſohn im Lauf eined Jahrhundert? nicht wenig 

ſprachbildend tätig geweſen ift. Hoffentlich wird der Heine Beitrag 
zu Kluges Unterfuchung nicht unerwünfcht fein, vielleicht auch ge— 

tegentlich das dort gebotene Verzeichnis ergänzen, indem das eine 

oder andere von mir erwähnte Wort als auch in Deutichlans 

gebräuchlich erfannt wird. 

Gebweiler i. €, Mar Bochm. 

Coneern und Revirement. 

»Concern« iſt eine neue bürjendeutiche Errungenſchaft, mit 

der die deutfche Sprache erit vor ein paar Jahren bereicdyert worden 

if. Da hieß es einmal in den Yeitungen: »Die zum Concern 
Kreditanitalt- Hummer gehörigen Werte nähern ſich mehr und mehr 

dem Nullpunfte; dann famen der »Trebertrodnungs: Concern« 

und der »Spielbagen: Concern« und viele andere, und jept jchreibt 

man {von der »Berichmelzung mehrerer großer Kohlenwerke zu 

einem 800 Millionen Markt Kapital umfaſſenden Concern« 

Alſo die »Gruppe« iſt ſchon fange fein »erftflaifiget« Börfendeutich 

mehr, das »Ennbifate hatte ihr den Rang abgelaufen; und nun 

wird biejed wohl mit dem »Woncern« einen Wettlauf machen 

mühjen, bis eins von beiden zu Tode gehegt und zur Strede 
gebracht ift, — oder auch beide, jo daß dann wieder ein neues 

Fremdwort zum Erſatz herangeboft werben fann. Der » Concem« 

— (oder heit e8 etwa »das Concern«? ich acitehe offen, ich 

weiß es nicht; vgl. dazu Ztichr. O1, 344/6) — fteht biäher nicht 

in den Fremdwörterbüchern: Lampe fennt nur sconcerniren«, 
ebenjo Heyſe⸗ yon (1893); bet Eigen (1894), Hausbing (1897) 

und Sarrazin (1889) fehlt auch dieſes, ebenſo beides in umferen 

»Berbeutichungsbliherne bis 1902; die dritte Auflage des » Hans 

dels· aber (1902) fügt den neuen Eindringling ein und gibt ala 

Verdeutjchungen: »Pngelegenheit, Sache, Geſchäft; Verkehr: Gies 

meinichajt, Gruppe⸗«. Daß der Eindringling ein Engländer iſt, 

braucht nicht erwähnt zu werden, ijt doch Engliich Immer noch 

Trumpf bei der Einfuhr von Sprachwaren! 

Und Revirement? Natürlich ein franzöfiiches Fremdwort, 
das mwir aber ſchon lange haben, — mwentaftens in den Fremd— 

wörterbüchern; aber wieviel Deutjche fennen es und wiſſen, mas 

es heit? Nun taucht es jeit furzem immer häufiger in den 

Zeitungen auf, vieleicht infolge »ojffiziöfere Mitteilungen: da wird 

unter der Überichrift » Diplomatifche Nevirements« von den 
Berjegungen und Erſetzungen einiger »Yegationsfelretäre« berichtet, 

oder es wird von Revirements in der Provinzialverwaltung« 
oder von »Nevirements bei den oberiten Juſtizbehörden · geſprochen 

und dann immer von Verſchiebungen berichtet. Was heikt mum 

»Nevirement«? frage ich nochmald. Die meiften werden es erit 

»erratene, wenn fie den Inhalt der ganzen Süße fennen gelernt 
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haben, die es gewöhnlich einlettet, und ⸗Verſchiebung « oder ähn- 

liches ſcheint mir die paſſendſte Verdeutihung zu fein. Nichts 

ähnliches aber bieten die Fremdwörterbücher; Campe, Hausding 

und Sarrazin haben das Wort nicht, Heyſe-Lyon aber bietet 

folgende Verdeutſchungen: »Scifferiprache: das Wenden eines 
Schiffes; Kauſmannsſprache: die Abrechnung zwiſchen mehreren 

Schuldnern und Bläubigern durd, Übertragung und Ausgleihung; 
im franzöfiihen Staatsleben: die Verwendung ber Überſchüſſe 
eines Etats Titel® zu anderweitigen, nicht im Etat vorgejehenen, 

oder doch nicht bewilligten Ausgaben«; — und Eigen verdeuticht: 
Ab⸗ und Zufchreibung(en); Übertragung(&verfehr); Abrehnung«. 
Und von unferen Verdeutſchungsbüchern ift es wieder nur eins, 

dieamal »Die Amtsſprache · das das Fremdwort aufweift, mit 

ben Berdeutihungen »Übertragung, Abrehmumge Alſo nicht 
einmal bier, wo man es erwarten müßte, ift bie Bedeutung 
erwähnt, im ber es jeßt vielfach gebraucht wird; ift dieſe nun 

ganz neu, ober fit fie ſchon älter, aber ein Geheimnis der Sprache 

einer bejonderen Kaſte, das ſelbſt unſer findiger Landgerichtsrat 

Bruns nicht entdedt hat? Bon allen jenen Erklärungen und 

Überfegungen würde ja mur »Mbrechmunge zur Not den Begriff 
wiebergeben, der jept mit »Mevirement« verbunden wird; aber 

doch nur etwa dann, wenn es ſich um » Strafverjegungen« handelte- 

Am Franzöſiſchen aber hat das Wort allerdings noch eine vierte 
Bebeutung, die nun zu ben drei von Henje- yon beigebradhten 
Binzugefügt werden müßte, nämlih: »plötzliche Anderung, 
Glückswechſel, Umſchwung«. In dieſer wendet man jeßt 

dieſes alt⸗ neue Fremdwort an, das ſicherlich von manchem Leſer 
noch gar fälſchlich mit »Neviere in Zuſammenhang gebracht wird. 

»Concern« und »Revirement« aber find beides höchſt über- 

flüffige und fehr entbehrliche Fremdwörter, für die uns genug 

deuiſche Ausdrüde zur Berfügung ftehen. 

Bonn. Biülfing. 

Papa, Mama und Vater, Mutter. 

Wenn ein Wort von einem Schriftiteller überhaupt angewendet 

oder in einer bejtimmten Bedeutung gebraucht wird, jo nennt 

man das einen Beleg für das Wort oder die beftimmte Be— 

deutung ded Worted. Wenn der Schrijtſteller aber uns jelbft 

irgend etwas über das Wort und feine Bedeutung mitteilt, etwa 
daß es ein allgemein oder mir in gewiſſen Sreifen übliches, in 

andern unübliches geweſen, daß es feltmer gebraucht worden oder 

zu bejtimmter Zeit in oder außer Gebrauch gefommen fei und 

dergleichen mehr — jo nennt man einen jolden Beleg einen 

»rebenden Beleg« nah dem hübjchen Vorſchlage Alfr. Götzes in 

Kluges Ziſchr. f. deutiche Wortſorſchung 2 (1901), S. 277 ff. Hier 
fei ein »rebdender Belege für den Gebrauch von »Papa, Mama« 
gegenüber »Water, Mutter« mitgeteilt. Der jhmeizeriiche Schrift« 
fleller 3. C. Heer erzählt in feinem »Soagelie (2. Aufl. 1902, 

S. 201): Der Aufenthalt der internierten Franzoſen in der Schweiz, 
der etiva zwei Monate dauerte [1871], war ein deuticher Sieg. 

»Bater« und »Mutter« famen über »Papaı« und »Mama« zu 
Ehren, die Hinder wurden nicht mehr »Jacaued« und »Henri« 

gerufen, es war nicht mehr vornehm, franzöfiiche Redensarten 
in deutiche zu mengen; wenn aber ein Wein fauer und jchlecht 

war, wenn jemand nichts Tüchtiges leiftete, nannte ihn der Volls— 

wiß »Bourbafi«, 

Wie lange dieſe Regung vorgehalten, erfahren wir nicht, 

aber daß die unmittelbare Belehrung über die Schäpung frans 
zöfiichen Weſens, welche Bonrbatis Truppen den Schweizern ers 
teilten, jo wirkte, tft wert gewuht zu werden. Das Schweizeriſche 
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Spiotifon gibt (4, 225. 1415) keine Beſtätigung, aud) »Bourbafi« 

fehlt 4,1535. Im Deutjchen Reich hat es wohl auch ein un— 

mittelbar ben Serieg begleitended oder ihm folgendes Aufleben 
folder deutſchen Spracdigefühle gegeben, aber ernſthaft ſetzte dieſe 
Bewegung doch erft jehr viel jpäter ein. Heute fteht, wie befannt, 
die Sache jo, daß Bater, Mutter entichieden als bie vornehmeren 
gelten vor Papa, Mama. Baul Pietſch. 

Rleine Mitteilungen. 
Dem Zweigverein BerlinsCharlottenburg iſt vor 

kurzem auch der neue preuhiiche Kriegsminiſter Herr von Einem 
ald Mitglied beigetreten. Der Berliner Berein hat nunmehr die 
Freude, fümtlihe preußiſchen Stantsminifter zu feinen Mits 
gliedern zu zählen. 

— In den aus Rudolf Hahms Nachlaß herausgegebenen 
Erinnerungen ⸗Aus meinem Leben« (Berlin, Gärtner 1902) 
steht ©. 147 umter den Ermägungen, bie dem jungen Gelehrten 
jein unbedingtes Bertrauen zu Kegel vollends erjchütterten, auch 

folgende tiefe Betrachtung über bie Sprache verzeichnet: »das... 
war ber Gedanke, dab bie Sprache nicht ein bloßes Verſtändi— 

gungs= und Ausdrudsmittel frei erzeugter Gedanken, ſondern 
vielmehr eine ſchöpferiſche Macht fei, bie den Gedanken trägt, indem 
fie ihn wie eine aus verborgener Tiefe bervorbringende Quelle 

fpeift. Die Sprache wurde mir ein Bebeutendes, ja Helliges, 

dem als einer Offenbarung der Einheit von Geift und Natur eine 

Stelle neben Kunft und Poefie, neben Religion und Philoſophle 
gebühre. Und nun ſchloß ſich diefe Anficht von der Spradye bes 

quem an einen anderen Gedanken an, der mid; ſchon länger 

beichäftigte. Die ehrenvolle Stellung, melde bei Hegel das Schöne 

und die Kunjt in unmittelbarer Nähe von Religion und Philo- 
ſophie erhält, Hatte ſchon längft Eritiiche Zweifel in mir erregt. 

Sie galten dem bloß Scheinbaren aller Kunſt, ſoſern diejelbe eine 
wirtliche Durhdringung von Idee und Wirklichkeit, der jinnlichen 

Anſchauung und der Einbildungsfraft uns vorjpiegele, wogegen 
num bie Sprache eine zwar nie vollendete, aber gründlichere und 

ernftere Ineinsbildung des Leiblihen und Geiftigen barzuftellen 
fchien.e — Gilt das, was bier von der Spracde ſchlechthin gejagt 

wird, nicht im befonderen von der Mutterſprache? Und dazu zeigt 
die Faffung, daß ſich auch das Tieffte ohne jedes überflüffige 
Fremdwort jagen läßt. Theodor Matthias. 

— Zur Rehtfhreibung der Ortönamen. Den freunden des 
beimgegangenen th wird es einen wehmiütigen Troft gewähren, 

daß ihr Liebling nicht nur (wie jelbitverftändlich) in Familien— 

namen, fondern auch in Ortönamen je den Plap behaupten darf, 

den es icon vor Inkrafttreten der neuen Nechtichreibung inne 

hatte. Wie der Berliner Lolalanzeiger (1904, Nr. 70 v. 11. Febr.) 
mitteilt, waren bei den Einwohnern von Roſenthal (bei Berlin) 

Bweifel aufgetaucht über die fernere Berechtigung des th in diefen 
Ortönamen, und die Verfechter von »Rofental« beriefen ſich auf 
die amtliche Schreibung »Röntgental«, den Namen einer Billen- 
kolonie bei Zepernid. Aber dieje ift eine ganz junge Gründung, 

die erjt unter der Herrichaft ber neuen Rechtſchrelbung und ſomit 

mit Recht auf «tal getauft worden ift. Dagegen müſſen Rofenthal 

und alle jonjtigen amtlihen =thal ihr 15 als Zeichen ihres 

höheren Alters weitertragen. Und zwar vom Rechts wegen: jo 
gut wie die Reſte älterer Rechtſchreibung, die viele Namen im 
die Gegenwart herübergebracht haben, nicht ohne weiteres ab» 
geworfen werden dürfen, jo auch biefer nicht. P. 

— Bon vornherein iſt in dieſer Zeitſchrift (vgl. 1003 Sp. 299. 

181) das Wort Veterinär hauptſächlich deshalb belämpft worden, 

2 
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well e8 in großen Teilen des Landes ganz unbelannt und un— 
verjländlid iſt. Dabei war zunächſt nur an Mittel und Süd: 
deutichland gedacht; es gilt aber ebenjo für den Norden '), wie aus 

‚einem luſtigen Feitgefange hervorgeht, der, verfaßt von Schlachthof⸗ 
direftor Half (Stettin), bei einem Mahle der tierärztlichen Vereins: 
vertreter zu Berlin gefungen worden ift und nun von der »Bers 
liner Tierärztlihen Wochenſchrift · veröffentlicht wird. Für das 
Heer kommt ja bie darin ausgeſprochene Warnung zu fpät, denn 

da iſt bekanntlich, dem deutſchen Roßarzt amtlich ſchon ber Garaus 

gemacht, worden (vgl. Sp. 20/21); aber die Tierärzte außerhalb 
des Heeres hält fie vielleicht davon zurüd, die Kollegen im bunten 

Rod um den Schein des lateiniſchen Titels zu eigenem Schaden 
zu beneiden, und jedenfall® find die Verſe Iuftig: Grund genug, 
fie aud) unjern Leſern befannt zu machen. Sie lauten: 

»Someit die deutſche Zunge Hingt 
Und Gott im Himmel Lieder ſingt, 
Mennt man beim deutihen Militär 
Den Roßarzt jept Veterinär. 
Die Freude tft gewaltig groß, 
Dean ijt den „Roßarzt‘ endlich los. 
Stolz klingt ed nun vom Fels zum Meer 
Hier Unter-, Obers und Stab£veterinär. 

Dor kümmt en Bur nah de Stadt herin, 
De heit to Hus en franfed Swin, 
En anner heit en frantes Bird, 
Nu kielt de Kirl um döft um irrt 
All fiunnenlang in de Stadt herüm. 
Keen Roharzt dor? Dat is fihr ſchllum, — 
Een Roßarzi wohnt bier doc) nid, mehr, 
Hier wohnt en ‚Korpsjtabsjetrinör‘! 

Im fine Angſt doch mat tau Stillen, 
Köft hei bi den Apteiler Pillen, 
Indes tau Hus dat Smwin und Pird 
Tauſamen fegnen de dütjche Ird, 
Dat franfe Swin un de franfe Schimmel 
Berduften in den zoolog’ihen Himmel. 
De Bur verliert dor Rod un Hof’, 
Und de Roßarzt id en Kunnen los! 

Und die Moral von der Geichicht: 
Betwerft die deutichen Schilder nicht; 
Wenn thr euch auch ind Fäuſichen lacht, 
Euch hat der ‚Tierarzt‘ groß gemadıt.« 

Bor kurzem war der fremde Titel auch in der Militärtommife 
fion des Reichstags (Situng v. 9. Febr.) mit Hinweis auf feine 
Vorgeſchichte teilweife jehr abfällig beurteilt worden. Am Anſchluß 

daran erjdien in der Deutihen Zeitung (18. Februar 1904) eine 

befondere Heine Erörterung darüber, nicht in ber Abficht den 

Tadel zu bejtärfen, aber doch mit der Wirfung. Denn die Haupts 
ergebnifje heben den Begriff des Wortes » Beterinär« gemik nicht 

hoch, und daß das Wort >nicht gerade ſchön und verftändlich noch 

weniger jeie, gibt der Verfajjer jelbft zu. Er leitet das Stamm- 
wort veterinus von vehere (ziehen) ab (pecus veterina das Zug⸗ 
vieh), berichtet, daß die grlechiichen medici veterinarii bei ben 

Römern der Republit wenig und die fpäteren der faiferlichen Heere 

1) Soeben bringt aud) die Frankfurter Zeitung (Nr. 79 vom 
19. März) eine Ausführung über den »Beterinär«, natürlich zu= 
gunften des fremden Titels, der den Tierärzten ja aud) in »Diter- 
reich, Frankreich, Italien und England zuitehe«. Darin erjährt 
man, dab ſich in der Reichstagsſizung am 15. März der Ab: 
eordnete Dr. Arendt über die Einführung des Fremdwortes bes 

Keen: hat mit dem Hinzufügen, daß in der Bubdgetfommilfion 
niemand recht gewußt habe, was das Wort bedeute. Dem gegen: 
über ftelt das Blatt zum Schluß ganz beiläufig die entgegen: 
geiepte Behauptung auf, der Veterinär jei>dem großen Rubli- 
um ſchon längit verftändlih und belannte. Es wäre 

Zeitfhrift des Allgemeinen Deutſchen Spradpereins 19. Jahrgang 1904 Ur. 4 108 

nicht viel mehr geachtet geweien. Im Latein des Mittelalters 
jtieg dann das Wort von dem ohnehin nicht Hohen Plag noch 

einige Stufen herab, um endlid dennoch dem tierärztlihen Hoch— 
ichüler ald stud. med. vet. den Firnis klaſſiſchet Latinttät zu 

verleihen. So ift das ſchöne Wort ein wenig verfehrt, nicht jehr 

geehrt, — aber doch grunbgelehrt. 
— Hagen über die deutſche Haudelsſprache find auch außer: 

halb des Sprachvereins ſchon öfter laut geworben; wir erinnerm 
nur an bie wiederholten Äußerungen des Schmweizerihen Kauf⸗ 
männijchen Sentralblattes (vgl. Zeitichr. 1902 Sp. 149). So bes 
richtet der Brünner Tagesbote (Nr. 103 v. 2. März) über einen 
dort im Frauenbund vor einer großen Zuhörerſchaft gehaltenen 

Vortrag von Brof. Dr. Silbermann, ber in bezug auf Fremd⸗ 
wörter der Handelöfpradhe neben der Überflüffigkeit und Unſchön⸗ 
beit vor allem die durch fie verichuldete Unklarheit des Ausdruds 

an vielen ſchlagenden Beilpielen dargetan Hat. Aber auch bie 

anderen Mängel des Kauſmannsdeutſch, unrichtige Wortbildungen 
beſonders bei neuen VBenennungen, faliher Sapbau, veralteter 

Formelfram, wurde, nad) den kurzen Angaben dei Blattes zu 

ihliehen, in dem Bortrage behandelt, und der Zabel fand all 

gemeine lebhafte Zuftimmung. 

— Bezeihnend für den Widerftaud gegen die deutihe Spracht 
unter den deutſchen Polen ift es, da fich die Regierung in Brom: 
berg zu bejonderen Maßregeln genötigt gefeben hat, um den Polen 
die Ableugnung der deutichen Sprache vor Geridjt zu erſchweren. 

Sie bat nämlich durch eine Verfügung vom 29. Januar beftinmt, 
dak künftig ſämtliche Schulfinder des lehten Jahrgangs vor ihrer 

Entlafjung kurze Lebensläufe nach beftimmten Angaben nieder: 

ichreiben, die als eigenhändige Arbeit des Kindes beicheinigt und 
forgfältig aufbewahrt werden, um fpäter in zweifelhaften Fällen 
zum Ausweiſe zu dienen. 

— Unter der Üüberſchrift Päpftlie Diplomatie und deutice 
Sprache beflagt es die Kölniſche Volkszeitung (Nr. 186 vom 
6. März d. J.) mit Recht als einen bebenklihen Mangel, daß die 

auf einen deutſchen Bojten berufenen Nunzien und Nungiaturs 

beamten nur jelten der deutjchen Sprache mächtig feien. Während 

langer Jahre habe man in Münden nur einmal einen Nunztus 

gelannt, der die deutſche Sprache einigermaßen verjtanden und zu 

gebrauchen gewußt. Bon den »llditoren« ber legten Jahrzehnte 
hätten mehrere eine leibliche Kenntnis des Deutichen bejefjen, 

aber zum vollen Verſtändnis deuticher Verhältniſſe habe fie nur 

felten ausgereicht. Schon in einer früheren Nummer (179 vom 
1. März) desjelben Blattes war darüber geflagt worden, daß alle 

Eingaben und Denkſchriften aus Laienfreifen nad) Rom in fran: 

zöſiſcher Sprache abgefaht fein müjjen, wenn der Verfafjer ficher 
fein will, genau verftanden zu werden, umd daß überhaupt gerade 

die Deutſchen im Vatifan bei den hohen lirchlichen Würbenträgem 

ber Sprache wegen am meiften Schwierigleiten fünden. Man 
hofft, daß unter dem jepigen Papft die Accademia dei nobili 

ecelesiastici, auf der die jungen römijchen Prieſter für den Diplo- 

matischen Dienjt ausgebildet werden, zu dem längſt vorhandenen 

Unterricht im Franzöſiſchen und Engliihen aud die deutſche 

Sprache ald Lehrfach aufnehmen werde. 

— Die Engländerei gedeiht anſcheinend in manden Kreiſen 
fuftig weiter. Eine Anzahl Beijpiele bietet in letzter Zeit der 

Anzeigenteil der Kölniihen Zeitung. Da preift fid) zunüchſt in 

Wien eine »Pension Anglo- Americaine« an, bie nicht nur »mit 

vornehmjtem Luxus und Komfort ausgeftattet« ift und einen fran: 

zöſiſchen Koch bejigt, jondern ihren Gäſten auch »während Five 

o’clock tea Concerte bietet. Damit fih aber nur ja fein Un— 
von Wert genau zu erfahren, für welche Landſchaften das gelten jol. | berufener in dem feinen Kreis dränge, heilt es zum Schluß did 
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gebrudt: »For the High life only«e, Da ein Teil der Anzeige 
deutſche Worte enthält, ift nicht anzunehmen, daf fie etwa nur 

fir Engländer und Amerifaner beftimmt ſei. — Nachdem nun 

ber »five o’clock tea« einigermaßen Heimatrecht in der deutichen 
Sprache erlangt zu Haben glaubt, drängen gleich andere englijche 
Ausdrüde nad. Warum auch follte unter den Mahlzeiten allein 

ber Nacmittagtee ein fo vornehmes Gewand tragen? Lunch 

ift ja allerdings aud manchem ſchon nicht mehr ganz ungeläufig. 

Aber jegt fängt man hübjch ber Reihe nach mit dem erften Früh— 

ftüd an. Und jo führen nun als nmeueite Errungenſchaft die 

Herren C. und D. Thomas in Frankfurt a. M. » Edit engl. 

Breakfast-bacon à Pfd. A. 1,80.. Bezeichnend für die Art 
bed Vordringens fremder Ausdrüde fit auch, dab am 14. Januar 

in ber betreffenden Anzeige noch Hein gedrudt in Alammern bie 

deutſche Überfepung » engl. Frũhſtücsſpeck · beigefügt war, während 
es am 19. Januar bei der Wiederholung der Anzeige einfach) heißt: 
»Breakfast. bacon«, wobei vielleicht auch der Erſatz des Binde⸗ 

ſtrichs durd ein Komma auf Rechnung eines jprachgemwaltigen 

Commis (Clerk müßten wir wohl folgerichtig im neueſten Deutſch 

jagen!) der Herren E. und D. Thomas zu ſehen ift. — Ein 
anderes Beiſpiel ift der neue, in einer Luftfaugevorrichtung bes 
ftehende Teppicreiniger, der vor kurzem im Stadttheater zu Köln 
vorgeführt wurde. Die Geſellſchaft, die ben Vertrieb des Neinigers 
in Händen Hat, nennt ihn geihmadvol und für jeden klaſſiſch 

Gebildeten verjtändlich »Vacuum-Meiniger«; noch geichmadvoller 
aber nennt fie ſich felbft »Vacuum - Cleaner Gejellihaft m. b. H.e; 

wohlgemerkt ijt es eime deutſche, nicht etwa eine engliſche Gefelle 
ſchaft. — Alles das könnte ja lediglich erbelternd wirken, wenn 

nicht die Häufung derartiger Beifpiele doc zu befhämend für 

uns Deutjche wäre. Bild. Schmidt (Eifen). 
— Däniſch- deutihed Sprachgemiſch. Unwilllürliche An— 

lehnungen an fremde Sprachen find an den Sprachgrenzen oder 
bei dauerndem Aufenthalt in der Fremde natürlich und fein 

Grund zu Tadel. Ein Einfluß des Dänifchen auf das Deutjche 

an ber Grenze ift vorm Jahre in dieſer Beitichr. Ep. 304 bei 

dem Ausdrud »leiderdejjen« fejtgejtellt worden. Ganz anders 

aber verhält es ſich mit der abfcheulihen Sprachmengerei, vor 

der bad »Kopenhagener Sonntagablatt«, die einzige deutſche eis 
tung in Sfandinavien, die Deutichen Kopenhagens warnt. Beide 

itammperwandten Epradhen, jchreibt das Blatt, haben ihre Vor— 

züge. Ein blaufeidenes Kleid und ein rotfeidenes fünnen beide 
ſehr ſchön fein. Wer fich aber ein leid zur Hälfte aus blauem 

und zur anderen Hälfte aus rotfeidenem Stoff verfertigen läßt, kann 
jih darin nur als SHarlelin fehen laſſen. Eo verjährt, wer 

dänische Ausdrüde und Redewendungen einſach in deutjche ums 

prägt. Statt »Springbrunnen« hört man: »Springwafiere »Wie 
find Sie mit Ihrer Gelegenheit zufrieden ?« fragt man und meint 

damit, wie einem die Wohnung gefällt (däniſch Leiligheb — Ge: 
legenheit und Wohnung). Statt »Wie geht e8 Jhnen« hört man: 

»Wie haben Sie ed, wie hat es Ihre Frau?e »Danke, im 

Sommer. liegt fie auf dem Lande.- Aus »Gejlügel« werden 
»sreberfreaturen« und dergleichen. Ein Bagabund, der mich um 

eine Gabe anſprach, behauptete, er gehöre zur deutſchen »Ge— 
meinheite (Menighed = Gemeinde). Nicht minder jchön ift der 

Sap: » Fräulein, unjchuld, ich bin den ganzen Tag auf Jhnen 

gelaufen.e Das foll heißen: »Entichuldigen Sie, Fräulein, ic) 
bin den ganzen Tag umhergelaufen, um Sie zu fuchen.« Hier 
liegt eine Verwechflung' von undſtylde (entjchuldigen) mit ujfyldig 
(unfchuldig) vor. Manche verwenden einjad, däniſche Wörter, 

eſſen ⸗Kodſuppe mit Bollere (anftatt Fleiſchſuppe mit Klößen), 

rote Grütze mit ⸗Flöde · (ftait mit Sahne) und trinfen nur »einen 
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Bajere dazu, mehr würde ihnen » Hauptpein« (Nopfweh, dänifch: 

Hovebpine) verurſachen. Gibt es Fiſch, fagen fie ruhig: » &näbdige 

Frau, legen Eie nur Ihre Beine neben den Teller« unb meinen 

die Fiſchgräten (dänlich: been) damit. Kelnem Dänen würbe es 
einfallen, jeine Mutterſprache jo zu verunftalten. 

— Zur Pflege der deutſchen Sprade im Auslande. Um 
die zahlreihen Deutichen, die Itallen bereifen, auf die Sehens- 

mürdigfeit der Grotte von Monfummano aufmerffam zu machen, 

befindet id) auf dem Bahnhof in Piſtoja ein Schild, das neben 
ber italienifhen, franzöſiſchen, engliſchen, ſprachlich durchaus ricı= 

tigen Auſſchrift folgende deutſche Worte trägt: »Laſſet nicht Florenz 
ohne befuchen die wundervolle Grotte Giufti in Monfummano. - 

Fahrkarte mit Retour 5,90 Fes.« Ein Seitenftüd dazu gibt die 
» Internationale Eiſenbahn-Schlafwagen-Geſellſchaft« 

auf ihrem Preisverzeichnis der Linie Paris— Lüttich, das frans 

zöſiſch und deutſch nebeneinander und das Deutfch im übrigen ganz 
richtig Schreibt bis auf die Form aufwärts und ben hübſchen Satz 
»Mahlzeiten a la carte und Getranfe gemaß der in daß Wagen 
audgehängter preis verzeichnifies«. 

Ganz in biefem Stil verfaht iſt ein gedrudtes Rundſchrei— 

ben bes Mus&e d’Histoire Naturelle in Paris, daS ber 
Frankfurter Zeitung (Nr. 43 v. 12. Febr.) von einem Empfänger 
überfandt worden iſt. Es ift vom 25. Janvier 1904 und lautet: 

>Geehrter Herr und lieber Mitbruber, 

Die naechſte Reihe der temporare Ausftellung der geologis 
ſchen Metualitäten wird dem künftigen April Monat eröffnen. 

Bu diefer Gelegenheit erlauben Sie mir, Sie zu benachrichtigen 
dab wenn Sie haben, in Beziehung auf Ihrer — Arbeiten, 
Documente jo wie Felſen- oder Foſſile-Stucke, Karten, Zeiche 
en; u. f. w, welchen Sie dem Publifum geneigt wären mits 
zuteilen, jo werde es mir ein Vergnügen und zu dem Nuten 
unjerer Befucher für Sammlung einen Naum in unjere »Bitrined« 
zu maden. 

Es verſteht ſich, daß wenn die Nusftellung zu Ende wird, — 
das heikt dem Ende bes Monats Juni oder dem Anfangs Juli, — 
werden Ihnen die Documente punftlic wieder geichidt dennoch 
‚wenn Sie einwillig waren das Ganze oder Theilmweije dem Muſeum 
anzubieten das wurde zu den jepigen Sammlungen eingeichieben. 

In der Hoffnung dab Sie einem Vorſchlag günftig aufnehmen 
werden, da e8 konnte Ihnen interefjant fcheinen, in dem es die 
Ausbreitung Ihrer Erfolge unter den franzöſiſchen Geologen er: 
leichtert, id) bitte Sie, mein geehrter Herr, metn beſſer Empfehlung 
anzunehmen. 

Der Geologie Mujeum Profefjor.« 

Deutſche Fachgenofjen des handſchriftlich unterzeichneten fran- 

zöfiichen Gelehrten würden in ähnlichem Falle, falls fie ſich nicht 
felbft der Sache ganz gewachſen fühlten, zur Abfafjung eine® 
frangöfifchen Briefe einen Sacverftändigen zu Rate gezogen 
haben. Uber bei der Genügſamkeit des Deutſchen in nationalen 

Anſprüchen an andere Völker bedeutet es doch Immerhin ſchon 

eiwad, wenn eim Franzoſe, um Deutſchen mit einer Bitte zu 
fommen, das heutzutage in deutſcher Sprache zu tum bemüht fft. 

— Eine Bitte um befferes Engliſch Hat jüngjt eine hervor- 

ragende naturwiſſenſchriſtliche Zeitſchrift »Science« an ihre Mit 

arbeiter gerichtet und fie mit einer Zählung begründet, nad) der 

von 100 wifienichaftlihen Arbeiten dem Stil nad) nur 19 als 

gut, 57 als genügend und 24 mindeſtens als dürftig zu bezeiche 
nen waren, unter biefen nicht weniger ald 20 von Brofefjoren an 
Univerfitäten oder Lehrern an wifjenihaftlichen Schulen ftammend. 

Danach ſcheint e8 um das Gelehrtenengliſch noch ſchlimmer beftellt 

zu jein als um das Gelehrtendeutſch. 

— »Pidgin-Engliich und Pidgin-Deutih«. Das fheint bie 
Überfchrift eines Nuffapes von C. I. Vostamp (Tfingtau) im 
»Dftafiatiichen Lloyd⸗ zu fein, in dem dieſer feine Erfahrungen 
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mit chineſiſchen Schülern bei Erlernung der deutſchen Sprache 
mitteilt. Die Tägliche Rundihau vom 21.2, 1904 bringt unter 
derfelben Überſchrift einen Auszug davon. Was ift aber Pidgin- 
Deutih? Wenige werben willen, was Pidgin-Engliſch üt; es 

bezeichnet das Chinefen- Engliid), das Engliſch, das bie Ehinefen 

ſprechen, das anglo-chinejiihe »Patois«, die dhinefiich-englifche 
Mundart; mit pigeon (Taube), woran man vielleicht denfen 

fönnte, hat diefed »Pidgin« nichts zu tun, es ftellt vielmehr bie 
chineſiſche Ausſprache des englifhen business (Geichäft) dar. Sind 

wir nun berechtigt, danach dad Deutsch der Chinejen Pidgin— 

Deutſch zu nennen? Nein! Dort an Ort und Stelle mag 
»Pidgin-Engliſch⸗ ein jo geläufiger Begriff jein, daß man aud) 

»Pidgins Deutich« verjteht; in Deutjchland aber und für Deutiche 

überhaupt hätte man es nur als »Chiueſen⸗Deutſch· bezeichnen, 

den Aufſatz aljo »Pidgin-Engliſch und Chinefen: Deutjch« übers 

jchreiben müfjen, um fofort für jedermann Mar und verſtändlich 

zu fein. Die Rundichau würde in einem eigenen Aufſahe wahr: 
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235) »Die Mojailen waren in 
römifcher Zeit (zu Trier) fo be: 
liebt, daß immer neue ge— 
funden werden.« (Aus ber 
wifjenfhaftlichen Beilage einer 

jächſiſchen Zeitung.) 
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235) Daß immer neue Mos 

faifen gefunden werben, bes 
weift, wie beliebt dieje in rö- 

mijcher Zeit waren. 

Aus ber Vorliebe der römifchen Zeit für Moſailen folgt 

nicht, daß dieſe jept noch gefunden werben, jonden umges 

fehrt: aus ben jepigen Funden kann man auf die Beliebtheit 
dieſer Ktunftübung in alter Zeit jchliehen. 

236) »Das Wiederjehen 

ber frau mit ihrem leblojen 

Manne, der fie Morgens 

noch gejund und munter ver- 
fafjen Hatte, um einen Ber 

kannten in R. zu befucdhen, war 

236) Herzjerreiiend war ber 
Jammer der rau bei dem An—⸗ 
blid der Leiche ihres Mannes, 

der jie morgens noch gejund und 
munter verlafjen hatte, um einen 

Belannten in R. zu befuchen. 

fcheinlich auch jo geſchrieben haben. 

Sur Schärfung des Sprahgefühls. 

233) »Die zum Zeil recht 
anfehnlichen beutihen Minder- 

heiten in Lothringen fönnen 
füglich diefelbe Berüdfichtigung 

beanipruchen, die jeit 1872 

franzöfifche Minderheiten im 

gemiſchten Sprachgebiet erfahren 

haben, diefelbe Berüdfichtigung, 

bie frankreich dem rein beut- 

chen Spradjgebiet im Elſaß und 

in Lothringen aus denjelben 
Gründen der flaatlihen Nots 

wendigleit verfagt hat, bie daß 
Deutibe Neich Im Relchslande 

zugunften der beutjchen Amtss 
ſprache mit gleihem Nedte 

wird geltend machen fünnen.« 

(Aus den Grenzboten mitgeteilt 
von Brof. Dr. Mar Erbe in 

Eifenberg i. 9.) 

J. E. W. 

233) Die zum Teil recht ans 

fehnlihen deutſchen WMinders 

beiten in Lothringen lönnen füg- 
lich diefelbe Berüdjichtigung bes 

anfpruchen, die feit 1872 jelbft 

franzöſiſche Winderheiten im 

gemiſchten Sprachgebiet erfahren 

haben. Auch Gründe ber ſtaat⸗ 

lichen Notwendigkeit können im 
Reichslande zugunften der deut⸗ 

ihen Amtsjprache geltend ge- 

macht werben, um jo mehr, ald 

Franfreic, aus denjelben Grün⸗ 

den dem rein deutichen Sprad)- 

gebiet im Elſaß und in Lothrin⸗ 
gen jede Berückſichtigung vers 
fagt Hat. 

Unklar; die zwei angeführten Gründe, nämlich der Grund— 

faß der Wleichberechtigung und die ſtaatliche Notwendigkeit, | 
werben nicht deutlich auseinander gehalten. Satzbau ſchleppend 

(bie — die — bie). 

234) »Der Berjafler, über 

beijen die fo lange über das 

Weſen der berüchtigten Aqua 

Tofana herrſchende Dunkelheit 

aufhellende vortreffliche Arbeit 

ſchon an dieſer Stelle berichtet 

wurde, Bat —« (Mus ber 

Pharmazeutiſchen Zeitung mit⸗ 

geteilt von P. Janzen in Frei⸗ 

burg i. B.) 

234) Der Beriajjer, deſſen 

vortreffliches, die Dumfelheit 

über das Wefen der berüchtigten 

Agua Tofana aufhellendes Wert 

ſchon an dieſer Stelle beſprochen 

worden iſt, hat —. 

Der Sap ijt am ſich richtig gebildet, aber beim erſten Leſen 

faum verjtändlich, weil zwifchen die zufammengehörigen Worte 

»dejjen — Nrbeite jo viele nähere Bejliimmungen eingeſchoben 
find. Statt »berihtet — wurde« beſſer »berichtet worden ijte. 

| »Summer: und Winterjoante hinzugefügt. 

‚ abgerundete Bilder. 

ein herzzerrelßendes. (Aus 

dem Bericht einer rheinijchen 

Zeitung über einen Radjahrers 
Unfall.) 

Geprüft von den Herren Behaghel, Brenner, Erbe, Gartner, 
| Gombert, Heine, Khul, Lohmeyer, Lyon, Matthias, Pietſch. 
Saalfeld, Scheffler, Wappenhans, Wülfing. 

Bem en über bie vorftehenden Sätze, Beiträge u. a. bittet 
man einzuf an Profefior Dr. Dunger in Dresben- Platten, 
Kaiker Straße 125, 

Bücherſchau. 
Feſtgabe für die dreizehnte Hauptverſammlung des 

Allgemeinen Deutſchen Sprachvereins zu Breslau. Den 

Bereinsmitgliedern und Güſten gewidmet von dem Zweigverein 
‘ Breslau. Breslau, W. &. Kom, 1903. 82 Seiten. 

Die Ordnung der Bücher um die Jahreswende jpielt mir 
auch diejes eigen © Heft wieder in die Hände, das es längft 
verdient hätte, daß die Aufmerkiamteit gebübrend darauf gelenkt 
wurde; denn ein Geſchichtsſchreiber landſchaftlichen Schrifttums, 
ein feinfinniger Erläuterer und ein über ftaunenswert volle Kaften 
verfügender Wortforiher haben fich bier die Hände gereicht, um 
etwas Bleibendes u ihafien. Hermann SJanpen läht in leben- 
biger Daritellung die jtattliche Reihe jchlefiicher Dichter von einem 
berzoglichen Minnefinger des 13. Jahrhunderts bis zu den heutigen 
Erzählen in Schriftiprahe wie Mundart an uns vorüber ziehen. 
Der durch jeine Aufſäße über Schiller rühmlich befannte W. Fie— 
lit gibt dem »Tafjo« und feinem Ausgange eine jchr beachtens- 
werte Deutung, melde zwiſchen ber engine Yorng zuſammen · 
brechenden und vom geheilten Taſſo die rechte Mitte hält, indem 
fie zwifchen dem Menden und dem Dichter in ihm untericheidet; 
und Albert Gombert weiſt für reichlich Fünf Dußend Schlag- 
worte, 3. B. »Altar des Waterlandes«, »bdeutiche Ghemütlichteite, 
»ehernes Lohngejepe, »Mußpreufen«, »Scharfmaher«, meift weit 
älteren Gebrauch, ald bisher angejegt wurde, gelegentlich auch 
Vorſtufen ihrer Bildung nad. Theodor Matthias. 

Marie Oberdied, Summer: und ®interfoaat, Er: 
zählungen und Gedichte im jchlefiicher Mundart. Berlin, Verlag 
von Ed. Trewendt, 1903. 182 S. Geb. 2 Mt. 

Unſre jchlefiiche Dichterin Marie Oberdied bat ihren unter dem 
Namen Baljamindel veröffentlichten Gedichten und Erzählungen 
(vgl. Zeitſchrift 1902 Sp. 111) eine ähnlihe Sammlung als 

Die der erjien 
Sammlung in der Feitgabe des Breslauer Sprachvereins für die 
13. Hauptverfammlung nacgerühmte einfache und natürliche 
Schlichtheit tritt auch im diefer zweiten Sammlung anınutend bers 
vor. Die Verfafferin kennt Land und Leute in Schlefien aus 
licbevoller Beobahtung bis ins einzelne und tleinite, beherricht 
volltommen die landſchaftliche Sprache und zeichnet hübſche, ſicher 

Die einzelnen Stüde find arundjäpli au 
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geringen Umfang beichräntt, fo daß fich auf 169 Seiten dreizehn 
rzäblungen finden. In ihrer Spracde jchlägt die Berfaflerin 

öfter®, wenn es der enjtand jo mit fich bringt, einen recht 
fräftigen Ton an, jo in der Erzählung »Uf der Förichtereie und 
in der »Serzenserleichterung« des letzten Gedichtes; aber fie wahrt 
ftetS die Grenze des Schidlichen, auch des weiblih Schidlichen, 
und darum fann fie auch das Büchlein ihrer lieben Schweiter 
zueignen. Die meiften diejer Stüde find ſchon auf ihre Wirkung 
in öffentlichem Bortrage erprobt und lönnen daher aud in diejer 
Hinfiht wenigitens den jchlefiihen Spradwvereinen empfohlen 
werden. Bgl. die Mitteilung aus dem Zweigverein Breslau 
Ep. 54/0. bt. 

Paul Herrmann, Nordifhe Mythologie in gemein- 

verjtändliher Darjtellung. Mit 18 Abbildungen im Tert. 

Leipzig, W. Engelmann, 1903. XII, 631 ©. 9.4; geb. 10,90 .4 

Die neuere Forſchung Über germanifche Götterfage hat erfannt, 
dat; eine ſcharſe Unterfcheidung nordliher und deuticher Zeugnifie 
not tut. Die Eigenarg nordiicher und deuticher Überlieferung iit 
größer und wichtiger al$ die gemeingermanifche Grundlage. Früher 
hatte man, geftügt auf höchſt zweifelhafte Anklänge deutſcher Sagen, 
die ganze nordiſche Überlieferung für deutich und germantich ange: 
fprochen und die auf beiden Seiten reiche Entwidlung und Forts 
bildung völlig verfannt. Herrmann zerlegt feine Darfiellung ger⸗ 
maniſcher Mythologie in m Bände, deutsche Wiythologie 1898, 
nordiihe Mythologie 1903, jo daß auch äußerlich jede zu ihren 
vollen Rechte fommt und unflare Verwechsſslung und Bermiſchung 
ausgeichlojjen bleibt. In diefer völligen Trennung ſehe ich ein 
Hauptverdienft des Herrmannſchen Buches, das aufs wirtiamite dem 
durch Simrods Handbud in Laienkreifen dereinſt weitverbreiteten 
Irrtum einer Gleichheit nordiſcher und deutſcher Götterfage ent- 
— Der nordiſche Band iſt beſſer und gründlicher ge- 
arbeitet als der deutſche, gewährt ein lebendiges und anſchauliches 
Bild der Überlieferung und gibt faſt überall vorſichtige, wobler- 
mwogene, eher zurürhaltende Urteile, wie fie beim heutigen Stand 
der noch vielumitrittenen fragen über Art und Umfang der fremden 
Beitandteile in den nordischen Sagen vorichnellen Enticheldungen 
und Behauptungen vorzuziehen find. Herrmann jtellt feine Scil- 
sro auf gejchichtlichen Grund und gewährt damit dem Lefer 
die Möglichkeit eignen Urteild. Die Einteilung folgt den heute 
üblihen und gültigen Grundjägen mythologiſcher Wiſſenſchaft. 
Boran fteht ein geſchichtlicher Überblid über die nordiſchen Länder 
bis zur Belehrung und eine kurze Befchreibung der Quellen ber 
nordischen Mythologie. Dann werden bie jeeliichen und elbijchen 
Geijter, die Niejen, die Götter, der Kultus und endlich die Vor— 
jtellungen von Anfang und Ende der Welt behandelt. Auf Deu- 
tung der Mythen verzichtet Herrmann mit Recht, in&bejondere 
verjucht er nirgends eine beitimmte Erklärungsformel ber ge— 
famten Überlieferung aufzuzwingen. Das Bud darf wohl ein— 
piohlen werden, weil es aus fichrer Sadjtenntnis und mit Harem 
Urteil gut geſchrieben iſt. 

Roſtock. Prof. Dr. W. Golther. 

Die Schuleund die Fremdmwörterfrage. Bon Dr.Lefſer, 

Oberlehrer in Langenſalza. Pädagogiſches Magazin. Ab— 

handlungen vom Gebiete der Pädagogik und ihrer Hilfswiſſen- 
ichaiten, herausgegeben von Friedrih Mann, 195. Seit. Yangen= 

falza, Hermann Beyer und Söhne, 1903. Preis 25 A 

Der Verfaſſer befennt jich offen zum Grundjage des Sprach⸗ Qulat 
vereind und hält e& doch für nötig, überall Vorbehalte zu machen, 
um ja nicht in den Geruch eines »Buriften« zu kommen; er bebenft 
eben nicht, daß eine jo bedeutjame Bewegung durd) Halbheiten mehr 
aehenımt als gefördert wird. Er gibt zu, daß die Poſt und andere 
Verwaltungen »fchon gute und heilſame Anſätze gemacht haben, wich- 
tige Berdeutichungen einzuführen«, behauptet dann aber, auf allen 
Gebieten laſſe ſich das nicht durchführen. Bon der höheren Schule 
jeien entbebrlicde Fremdwörter »mit Takt und Geſchick ausgemerzt« 
worden: »Dennocd iſt eine planmähige Verdeutſchung der ſchul⸗ 
technischen Ausdrüde, aljo eine von den Sculbehörden vor- 
geſchriebene Lifte nicht anzuraten.e Oder ein anderes Mal heißt 
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es, daß bezüglich der grammatiichen »Imnennungen« ſchon gute | 
Anfänge gemacht worden feien, vieles zu befeitigen: »Dennod 
fit an der lateiniichen Terminologie der Grammatik auf den höheren 
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Schulen feſtzuhalten. Die guten beutjchen Namen mögen daneben (!) 
zur gelegentlichen Erklärung verwandt werden.« Gegen die rem 
twörterei im täglichen Leben und bejonders in den Zeltungen findet 
er treijlihe Worte und verlangt vom Lehrer eigenes »Beiipiel, 
Unterweifung und Gewöhnung des Schülers, d. b. Bildung feines 
Willens« Freilich wird betont, dab manche Fremdwörter beim 
beiten Willen nicht erfeßt werden könnten; indejien find die Bet- 
fpiele nicht allzu glüdlich gewählt, und vor allem vergifit der Ber- 
fafier, daß es fich durchaus nicht immer um eine überall gültige 
Überfegung des Fremdiwortes handelt, fondern um den Aufammen- 
hang, in dem bad —— ſteht. Beilpielsweije hebt er richti 
hervor, daß Tapferleit etwas anderes ijt als Courage, die au 
der Zunge habe, der fich auf der Strafe mit feinesgleichen fchlage, 
und doch läßt er außer acht, daß im dieſem Falle »Mut« völlig 
ausreicht. Zugunften von Mommfend Fremdwörterei in feiner 
römiſchen Geſchichte macht er geltend, daß »uns bieje modernen 
Wendungen eine längjtvergangene Zeit zu greifbarer Anſchaulich⸗ 
keit vor Augen führene«, ohne zu bedenken, daß dies weniger das 
Verdienft der Fremdwörter it, als der großartigen Geftaltung®- 
fraft dieſes Gelehrten: aber er will damit »dem fogenannten 
Gelehrtenjargon mitnichten dad Wort reden«! Wlio immer zwei 
Schritte vorwärts, ein Schritt zurüd, — viel guter Wille, aber 
nicht die nötige Entſchiedenheit und Klarheit über die eigene 
Stellungnahme. 

Landeshut i. Schl. R. Palleske. 

H. Schelle, Grammatit der deutſchen Sprache für 
Ausländer Leipzig, Rengerſche Buchhandlung. 1903. 272 ©. 
Preis geh. 3,50 A, in Ganzleinen geb. 4 A 

Diefe aus dem Unterricht heraus entjtandene Spradjlehre, 
eine ⸗Frucht jahrelanger Tätigkeit an Schulen für Ausländer «, 
bat denſelben Zweck wie das in der vorjährigen Mais Nummer 
diefer Zeitichrift beiprochene Werk von Krauſe. Sie ift aber reich— 
baltiger; denn fie bietet in ausführliger Darjtelung die Lautlehre 
(mit dem gedrudten und geſchriebenen deutihen Abe), jodann die 
Wortlehre, in melde auch ſchon manche Anweiſung für den 
richtigen Gebrauch der einzelnen Wortllaffen und Formen eins 
gefügt iſt, endlich die Saplehre in drei Hauptabjänitten: der 
einfache, der erweiterte, der zujammengejegte Sap. Hinzu tritt 
eine »nterpunftiond« s Lehre, wie auch ein Verzeichnis der ges 
bräudlichiten Abkürzungen. 

Die Regeln (in latenifhem Drud) find ebenjo gründlich 
wie jahlich, und jie find durch gutgewählte, mit deutſchen 
Lettern kenntlich gemachte Belipiele in reihem Maße unterjtügt. 
Außerdem jind pafjende Lefeftüde aus Lelfing, Bürger, Goethe, 
Schiller, Grillparzer, Nüdert, Grimms Märden, Bismarcks 
Wedanken und Erinnerungene u. a. teils eingefügt, teils ans 
gehängt. So darf man wohl urteilen, daß dieſe Spradjlehre 
geeignet ift, den Schüler — gleicviel welches Volles — ficher 
in die deutiche Sprache einzuführen, wie aud dem Lehrer eine 
umfafiende Grundlage zu bieten. 

Im einzelnen hätte ich folgendes zu bemerfen, zunächſt bins 
fichtlih der Ausſprache:? ch in den fremden Wörtern China, 
Chirurg, Chemie (S. 7) lautet wie das beutfche ch (nicht im 
»Locdye, jondern) in »recht«; der Hinweis auf das franzöfiiche 
nafale n (S. 6) fiele als leicht irreführend befier weg. In den 
Regeln könnte hin und wieder wohl noch eine größere Vereinfachung 
erreicht werden, namentlid würde es ſich empfehlen, Weraltetes 
(5. 34. 42) zu jtreichen, ebenio Mundartliches (S. 20. 89). 
Befiere Formen ftatt der angegebenen find: der Dufaten (jtatt: 

©. 22), bänger, röter (S. 38), Heinrich® des Achten 
(S. 57}, welde® (ftatt: was S. 75) im Einklang mit ber auf 
S. 223 gegebenen Regel, fiht (S. 128), flieh, zteb, fomm 
(S. 130), der einzige (ftatt: einzigite, S. 235). Auch ſollte bei 
den Zeitwörtern, deren Stamm auf einen S-Laut ausgeht, in 
der Angabe der zweiten Perfon der Gegenwart gröfere Gleich 
mäßjigfeit beobadhtet fein, nadı dem Mufter: gieheft (gieft). Die 
Vezeihnnung »unregelmähiges Verbume (neben »ſtarles B.«) 
wäre aud) dem Nusländer gegenüber zu vermeiden. Der Drud 
(auf gutem Papier) ijt groß und deutlich. 

Stolpi.®. A. Heinpe. 



115 

Seitungsihan. 
Aufjäge in Zeitungen und Beitichriften. 

Modern Language Notes, Vol. XVIH Nr.7u.8. — 

Baltimore, Nov. u. Dez. 1903. 
In dem erjten diejer beiden Hefte gibt Alara Zemenn 

in Orford einen furzen geſchichilichen Überblid die Ent- 
widlung der deutichen Rechtſchrelbung von Luther bis heute 
und bejpricht dann namentlich die neueſte amtliche. Sie verweift 
auf die —— dazu in unſerer Zeitſchift vom Januar, Februar 
und September 1903, die die Doppelſchrelbungen behandeln, 
bellagt e8 aber, daß, troß der Erjegung bed c in Fremdwörtern 
durch f ober z, dad t in stion nicht durch z erfegt worden jei, 
da doc Nazion und SKonjugazion folgerichtig fei neben Konzil 
und Konzert; fie vergikt, dah dann aber auch 3. B. das 8 in 
Vofazion durch W erfegt werden müßte Mit den Schreibungen 
Komfort, Konjell und Bulett werde man nicht leicht vertraut 
werben, und es ſei wohl überhaupt bejjer, Bequemlicteit, Staats- 
rat und Blumenftrauk dafür u fagen. — In demielben Heite 
verweilt A. R. Hohlfeld in BWisconfin darauf, daß die große 
Reichhaltigkeit des großen Sandersihen Wörterbudes noch 
viel zu —— iſt, und anderſeits darauf, daß doch ſelbſt 
in ibm dad Wort »Buctinecht« ebenſo wie in allen anderen 
deutihen Wörterblichern fehlt; und dabei jteht dieſes Wort in 
einem ſonſt nicht gar zu unbelannten Stüde, nämlich in Schillers 
Räubern (II, 3). — In dem zweiten Hefte berichtet Camillo 
von Klenze in Chicago über einige neuere Schriften über 
Lenau und welit dabei (5. 235) auf das Srreleitende des Titels 
des Emftichen Buches über »Lenaus Frauengeftalten« hin, 
der au von Wujtmann in der 3. Auflage getadelt wird; das 
Bud) behandelt nämlich nicht, wie jeder erwarten wird, bie 
Frauengejtalten in Lenaus Dichtungen, fondern diejenigen, die 
in feinem Leben eine Rolle geipielt haben. — S. 239ff. ers 
Härt Baul Reiff in BWalhington die in Schillers »Eroberer« 
vorfommende »Söntgsjtadt« nicht ala Nom oder Perjepolis, wie 
es Dünger und Jonas, und Jelp tum, fondern als Serufalem; 
er weit ferner auf merkwürdige Ahnlichteiten diefer Stelle (8. 51 
bis 54) und einiger anderen mit foldhen im zwanzigiten Gejange 
von Slopitods »Mejfiad« hin, der Schiller möglicherweife als 
Vorbild für den » Eroberer« gedient habe. se.» 

Bonn. 

Wie jid das altgermanijhe Erbredt in den Orts- 
namen widerjpiegelt. (Unter befonderer Berüdfichtigung der 

Landſchaft zwilchen der Ohre umd Aller im Norden und der Saale 

im Süden.) Von Ludwig Sunder. — Der Name Dröm— 
ling — ein Erflärungsverfud. Bon demjelben. — Ges 

ſchichts⸗ Blätter für Stadt und Land Magdeburg. 38. Jahrgang. 
1903. S. 321—347, 

Der Verfafjer ift mit außgebreiteter Gelebriamleit den Spuren 
nachgegangen, melde das altgermanijche Erbrecht in Ortsnamen 
zurüdgelajjen hat. Eine Prüfung der auf diefem Wege gewon- 
nenen Ergebnifie ift Sache von Fachzeitſchriften und muß daher 
hier beiſeite bleiben. Dasjelbe gilt von dem zweiten Aufſatz. 
Hinfichtlih des Stils iſt zu beanjtanden, bie Form zurück— 
ihredte (S. 323) jlatt zurüdichraf, wie auch die mehrfach 
vorfommende Umſtellung nad und, die mindejtend in eine 
wiſſenſchaftliche Abhandlung nicht hineingehöut. 

Albert Heinpe. 

Aus einer Plauderei: Notwelih der Bühne Bon 

Albert Borde. — Hamburger Nachrichten (aus der Franf- 
furter Zeitung) vom 5. Januar 1904. 

Die Bühnenkünftler haben ihre eigene Sprache, deren Aus— 
drüde vielfach von befannten Ausſprüchen hergeleitet find. Wer 
jeine Nolle nicht recht fannn, der »ichwimmt« (+»Gott helf Dir, 
wadrer Schwimmer!«). »Fleißig Talmud lejen, junger Acher!« 
ruft man dem Anfänger zu, dem ausnahmsweife eine große Rolle 
jugefallen ift. »Auf der Herberg zeigt ſich's, was man kann«, 
heſt es jtatt: auf der Bühne nady Nejtroys Lied in Lumpazis 
vagabundus. Wenn »Duandt geichrieben hat«, fo wird das 
Stüd zu ſchnellerem Ende gebracht, denn Quandt war ein alter 
Scmierendireftor, der jehlende Rollen durch einen Brief erſehte 
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und fo Schaufpieler und Berwanblungen eriparte. Die Aus— 
drüde find meift fehr derb. Wer eine Rolle hat, bat 
» eine Bombennummer zu verzapfen«. Eine Probe, bie ſchon um 9 
ftatt um */,10 beginnt, ift eine ſolche »mitten in ber Nadt«, 
»mit der Saterne«, »eine Nachtwädterprobe«. Ein mähig bes 
ſetztes Haus t »Mittelleihe«, ein Stüd, wo nur einzelne 
Pläge audverlauft find, · Hausleerer · lann aber unter Imjtän- 
den durch Abgabe von Freilarten »ausverfchenft« werben. Zur 
Vorftellung » jtreiht man fich das Ren an« und Mebt fich 
vieleicht einen großen Vollbart, einen » Fußlad«. Der Souffleur 
wird » aftengeijt«, die Souffleufe » Flüfterlotte « genannt, »Rollen= 
fledderer« oder »Leichenhühner« diejenigen Scaufpteler, bie 
jederzeit bereit find, eine Molle, die fie ich erichleichen fünnen, 

»jrefien«, d. h. fofort zu Übernehmen. Die ausnahmsweiſe 
Harte Stimme eined Opernfängers beit eine » Morböröhre «, 
der Tenorift » Dünnjänger«, der Balfift »Dikfänger« oder auch 
»der Sänger mit dem tiefen Doch-, nad der Stelle in der 
Bauberflöte: » Zur Liebe will ich dich micht zwingen, doch geb’ ich 
dir die Freiheit nicht.« 

Auffallend ift der Gebrauch der Anrede ⸗Ihr«, die früher 
nod mehr gebräudjlih war als heute und beionderd noch von 
älteren Schaufpielern den jüngeren Genofien ya als ein 

eichen des Vertrauens angewandt wird. Gie lit durd die Schau— 
pieler aud auf die von diefen im Jahre 1859 in Prag ge- 
gründete »Schlaraffin« als allein gültige Anrede übergegangen. 

Kaſſel. Philipp Stoll. 

Volkstümliche Nedensarten. Bon Dr. Franz Söhne. 

— Sonntagsblatt zur Braunfchweigiicen Landeszeitung vom 
21. Februar 1904. 

Beiprochen wird die Entitehung folgender Nebentarten, deren 
Vebensinhalt geibwunden und bildliher Deutung gewichen iſt: 
den Brotlorb höher hängen, auf der Bürenhaut liegen, dem 
Kalbjell folgen, den Kubfuß tragen, auf dem Kerbholz haben, 
heimgeigen, durch die Bank, auf die fange Bank ſchleben, Banle— 
rott (au® la banca rotta, der zerbrodine Tiſch zablungdunfähiger 
Geſchäftsleute), ein Mäntelchen umbängen. Zum Schluß wird 
die Bedeutung der Wendungen Matthäl am lepten, auj dem 
legten Loche pfeifen und ins Gras beißen zu erflären verfucht. 

Mar Erbe. 

Paul Riedinger, Der Allg. Deutihe Sprahverein. — 
Alademijche Turnbundblätter, Berlin. 17. Jahrg. (1904) Nr. 4 

©. 122—25, 
Der Berfafier weiit darauf hin, daß der Alad. Tumbund- 

tag in München den Antrag angenommen babe, die Beitrebungen 
des Spradwereind zu unterftügen, und dab ſchon früher in bem 
Blatte ded Bundes hierzu angeregt worden jei. Da greiibare 
Erfolge aber innerhalb des Bundes kaum zu bemerten jeien, 
fo madıt er nochmals auf den Spradverein aufmerffam, entmirft 
ein durch vielerlei Beiipiele erläuterte®, Mares und fejjelndes Bild 
von jeiner Tätigkeit und fordert jeine Bundeäbrüder auf, ibm 
beizutieten oder wenigftens ein wenig mehr auf die Art, wie fie 
ſprechen und jchreiben, zu achten, — Nachträglich jel erwähnt, 
da; die Tummbundblätter jept eine Spracdede eingerichtet haben, 
für die fie die »Mitteilungen«e unſers Ausſchuſſes verwenden. 
Nr. 5 (Februar 1904) enthält einen Heinen Aufiag, der den Amwed 
der Sprachecke darlegt, und dann Bemerkungen über die Engs 
länderei in der deutſchen Epradıe. 5%. 

Undeutſches in der Kirde. Bon E. Schumann (Lübel). 

— Monatihrift für Gottesdienft und Kirchliche Kunft. Nr. 3. 

März 1904. &.97f. Berlag von VBandenhoed und Rupredt in 

Göttingen. 
In der lepten preußifchen Generaljynode ijt es zur Sprache ges 

fommen, daß manche fremdiprachlice Bezeihnungen von Kirchens 
ämtern und einrichtungen dem Vollsempfinden nicht angemefjen 
find (vgl. diefe Beitichrift 1903, Sp. 335). ° Der Auflap von 
Schumann fteht damit nicht in äußerem Zuſammenhange, aber 
er nimmt aus bdemfelben inneren Grunde Anſtoß an dem Ge— 
braude von Wörtern wie Kommunion, Konfirmation, Konſeſſion, 
Liturgie, Dorologie, Antiphonie, Kollelte u. a., für die gut deutiche 
dem (ebildeten und lingebildeten gleichzugängliche Namen vor- 
banden find. Die mit Recht ſehr behutiamen und mahvollen 
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Bänfhe finden, was jehr erfreulich ift, nicht nur die Zuftimmung 
des Raftors Joh. Evers in Lübel, der ihmen einige Begleit- 
worte mitgegeben hat, fondern auch der eine Herausgeber der 
Monatjchrijt, Prof. Friedrich Spitta in Straßburg, derjelbe, ber 
1901 dort ben Spradiverein namens der Uiniverfität begrüßte, iſt 
einverftanden und lädt zumächft zu weiteren Äußerungen ein. Str. 

Rafeur. — Sonne. Frankfurt a. M. vom 4. März; 1904. 
Es wird die Sucht der Deutichen gegeißelt, mit Fremdwörtern 

um ſich in werfen, auch wenn die entlehnten Ausdrüde, wie 
raseur, ber Sprache, der jie entnommen find, etwas ganz 
anderes bedeuten, ald man bezeidinen will. Denn unter einem 
raseur verftebt man im Sranpöftichen einen langweiligen Schwäßer 
und Aufichneider. Erbe. 

— liber Weſen und Ziel der deutfhen Spradbe- 

wegung. Bon Heinrich Gloſsl. — Weplarer Anzeiger Nr. 59 
vom 10. März 1904. 

Unter diefer Überjchrift ſetzt fich der Vorfipende unſeres 
BWeplarer Amweigvereind mit einem Gegner auseinander, der 
vor ihm in demjelben Blatte dad Wort ergriffen, dem Vereine 
gegenüber mit ben befannten Gründen fiir die Fremdwörter oder 
doc für »etliche der deutichen Sprache einverleibte« eingetreten 
war und diefen Begriff, wie es fcheint, in recht geräumigem Sinne 
gefaht hatte. Die Entgegnung Ötoöls, die ſich natürlich ebenfalls 
auf befannte Tatfachen ftüßen muß, ijt durch ihre Stlarheit und 
Nube ein Mufter in ihrer Art. Str. 

Die Schriftleitung (Berlin NW 52, Baulftr. 10) jtellt die 
obigen und früher hier genannten Aufjäge — nicht bie 
beiprodenen Bücher — gern leihmweife zur Verfügung. 

Aus den Sweigvereinen. 
(Aus Mangel an Raum müfjen leider mehrere Vereins— 

nadhrihten für die Mainummer zurüdbleiben.) 

Dessen. Die Hauptverfammlung unfres Zweigvereins fand 
am 4. März ftatt. Aus dem KXahresbericht, den der Vorſitzende 
eritattete, fei nur hervorgehoben, daß die Mitgliederzahl von 65 
auf TI gewachlen ijt, und daß die hieſigen »Machrichtene« eine 
»Spradyede« eingerichtet haben. Die Vorſtandswahl fiel auf die 
bisherigen Inhaber der Amter (Borfipender Gymnaſialoberlehrer 
Dr. Needon, Schriftführer Realichuloberlehrer Wunderlich, 
Schatzmeiſter Oberpoftiefretär Helm). Die Ausſprache über den 
Borſchlag eines Reichsamts für deutihe Sprache ergab allgemeine 
Billigung der darauf gerichteten Beitrebungen. Beichlofien wurde 
u. a, die von Kluge herausgegebene Zeitjchrift für deutiche Worte 
forihung aus WVereinsmitteln zu halten. Ein gehaltvoller Vortrag 
des Schriftführer über Herders Verhältnis zum deutſchen 
Volkstum und zur deutſchen Spracde ſchloß die Eißung. 

Breäfan, Am 15. Februar hielt Oberlehrer Jelinekt vom 
Magdalenengymnafium einen reichhaltigen und anziehenden Bors 
trag über Deutichland im Urteile des Auslandes. Mad 
einem geichichtlihen Überblick über dns einit ſiark entwickelte, 
dann infolge der traurigen ftaatlihen Entwicklung Deutichlands 
mehr und mehr geſchwächte und erſt jchr allmählich wieder ge- 
hobene Selbjtgefühl des deutſchen Volkes ging der Medner über 
auf eigene Beobachtungen und Erfahrungen während einer längeren 
Reife durch Frankreich und England. Ganz; überwiegend war 
ihm dort umbefangen freundliche oder auch beiorgte Anerkennung 
deuticher Überlegenheit auf verſchiedenen Gebieten (fo im Heer— 
wejen, in der Schule, in den Wiſſenſchaften, in der Mufit, im 
Gewerbfleiße) entgegengetreten, und zwar öfters in jo rüdhalt- 
lojer und ſelbſt überſchwenglicher Weife, daß die Verſuchung 
nahe lag, ſich ſelbſt und Ei Landsleute für Weſen höherer 
Gattung zu halten. Selbft der für einen Franzoſen nicht leicht 
fahbare Gedanle begegnete ihm in Frankreich, daß das Elſaß 
nad, Abjtammung jeiner Bewohner und nad) feiner ganzen Ge⸗ 
ſchichte doch eigentlih zu Deutichland gehöre, und dab daber 
auf feine Wiedergewinnung nicht qut zu vechnen ſeil. Den Ein» 
drud, dab das jo vielfach gejpendete Lob dem Zwecke diene, 
Deutichland in jelbftgefälige Trägheit zu wiegen, hatte der Redner 
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bei feinen perjönlihen Begegnungen im Wuslande nicht, wer 
audı das gefliffentliche Hervorheben deutſcher Tüchtigkeit und 
deuticher Erfolge in anerlannt deutichleindlichen engliihen Yeitungen 
ſolchen Verdacht nur zu nahe legt. Die Erfahrungen des Redners 
waren alſo recht jehr geeignet, das deutſche Selbitgefühl zu heben. 
Aber aus dem gewaltigen Umſchwunge des Urteild, ber ſich in 
Franfreih und England wie natürlich auch ſonſt im Auslande 
zu unſern Gunften vollzogen hat, war zugleich die Mahnung 
zu jchöpfen, num nicht auf wirflihen oder gar vermeintlichen 
Lorbeeren audzuruben, damit nicht jpäter ein neuer und ver 
bängnisvoller Umſchwung zur Geringichägung deutfcher Leiftungen 
und deutſchen Weſens überhaupt erfolge. 

Ehemnig. Am 18. Februar hielt der Zweiqverein feine Haupt: 
verjammlung ab. Nach Berlefung des Kajjenbericht® wurde zur 
Wahl des Vorſtandes geichritten, der fich für das neue Bereinsjahr 
aus folgenden Herren zufammenfegt: Vorfipender Lehrer Hähle, 
Stellvertreter Brofefior Richter; Schapmeifter Kaufmann Arnold; 
Schriftführer Oberlehrer Laudner, Stellvertreter Lehrer Mönch. 
Die Mitgliederzahl beträgt zur Zeit 101. 

Elien. Im Januar wurde ein Vereinsabend mit Damen 
veranjtaltet, an dem Superintendent Klinge mann einen Bortrag 
über das nordfriefifhe Volkstum und feine Sprade hielt. 
Anknüpiend an einen früheren Mundartenabend führte er aus, 
daß das FFriefiihe mehr jei als eine Mundart: ein alter, dem 
Angelfähfiihen und damit dem Engliſchen naheftehender Zweig 
der germaniichen Sprahe. An vielen Beiipielen erläuterte er die 
Eigenartigteit und Schönheit diefer Sprache und ihrer Dichtung. 
— Im jelben Monat wurde zufammen mit bem Gewerbeverein 
und dem Kaufmänniichen Verein eine Verſammlung abgehalten, 
in der der Schriftführer bes Dürerbundes, Schriftiteller Karl 
Meihner, einen von Lichtbildern begleiteten Vortrag über gutes 
und ſchlechtes Bauen hielt. Wenn aud auf den erften Blid 
diejer Gegenſtand mit den Mufgaben des Sprachvereins nichts 
gemein zur haben ſcheint, jo liegt doch die innere Zuſammen— 
gehörigfeit darin, daß der Dürerbund für Ehrlichkeit und 
Schlichtheit, gegen unnügen Flitter und falfchen Schein auf allen 
Gebieten bes Yebens lämpft; dasfelbe tun ja auch wir, wenn wir 
ftolz und vornehm ausſehende Fremdwörter erjegen wollen durch 
ihtichte, ehrliche deutſche Ausdrüde. — Nach meiteren Bemits 
hungen ift es gelungen, außer dem Generalanzeiger noch zwei 
andere hiefige Heitungen für die —— einer Sprachecke 
u gewinnen, die Eſſener Volkszeitung und die Eſſener Neueſten 
Nasrichten. Die Leitung diefer Spradeden werden zwel nicht 
dem Vorſtand angehörende Mitglieder unjeres Zweigvereins übers 
nehmen, Oberlegrer Prill und DOberlehrer Dr. Stlafen, — Im 
Februar hielt Prof. Dr. Imme im Kaufmänniichen Verein einen 
Vortrag über: Die Bflege der Mutterjprade im Sinne 
des U. D. Spradvereind und das Verkehrsdeutſch. 
Ferner veröffentlichte er in der Mheiniich=Wejtiäliihen Zeitung 
einen längeren Aufſaß über: Ein Reichsamt für deutſche 
Sprache. 

Gelfenfirchen. Am 8. Febr. ſprach der Oberlehrer W. Schmidt 
aus Efien in jehr anregender Weiſe über Fremdwörter in bie: 
figen Zeitungen und in anderen Tageöblättern. Der 
anmejende Schriftleiter einer Zeitung gab auch zu, daß viele 
Ausdrüde dem gröheren Teile der Leer unverjtändlich bleiben 
müßten und delcht durch andere hätten erjcht werben fünnen. 
Der Bortrag hat den Erfolg gehabt, daf die hiefige Preſſe ſich 
redlich bemühen will, möglichſt im Sinne des Sprachvereins zu 
wirten. Die Einrichtung einer »Spradjedes wurde freudig zu- 
eitanden. — Am 12. März hielt in dem Zweigvereine, nad) der 
röffnung der Monatsverjammlung durd den Erjten Bürger 

meilter Machens, der Schriftführer, Gymnaſiallehrer Hilten« 
famp, einen Bortrag: Der Neid in Wagners Nibelungen- 
ring. Er zeigte, daf diefes Wort in drei Bedeutungen gebraudht iſt: 
Mißgunſt, Hab, Kampf. Auch die Ableitungen und Zufammerte 
egungen — neidijch, neidvoll, neidlich, meiden, Neiding, Neidtat, 
eidipiel, Neidhöhle — fanden, unter Anführung der betreffenden 

Stellen, ihre Erklärung. — Drei biefige Zeitungen haben in zuvor: 
tommender Weile »Spradjeden« eingerichtet, die »Emjcher Beitunge, 
die »Gelfenkirchener Allgemeine Zeitung« und die »Geljenfichener 
Beitunge«. 

Iſerlohn. Am 23. Februar hielt der am 30. September 1903 
gegründete Zweigverein feine erite öffentliche VBerfammlung tm 
großen Saale der Gejellichaft »Harmonie« ab. Obwohl gleich: 
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zeitige anderweitige Veranftaltungen, die nicht vorauszuſehen ges 
weien waren, manchen vom Beſuche abgehalten haben modten, 
hatten fich doch 70—80 Belucher, darunter auch Damen und Nichts 
mitglieder, eingefunden. Nachdem ber Vorſihende die Berfammelten 
begrüßt und, um Mıfverfländniffen zu begegnen, bie Ziele des 
Bereind auf dem Gebiete der Spradjreinigung beiprodhen hatte, 
trug Fräulein Klara Öfterlen aus Stuttgart eine Anzahl 
deuticher Dichtungen in nadjtehender Reihenfolge vor: »Sappho« 
von Grillparzer, Aufzug II; »Das Gaftmahl bes Mlten« von 
Paul Heyfe; » Die Brüde am Tay« von Fontane; »Die Heine Ver— 
fegerin« von Broichto; »’3 Loiterle« von Diehl und Heinere Sachen 
in Ichwäbiicher Mundart. Wie überall fand fie audy hier reichen 
Beifall; am lebhafteften, ald die Schwäbin in ihrer beimatlichen 
Mundart Iuftige Schwabenftreidye zum beften gab. Der Zweig— 
verein hat jept in der Stadt jelbit 32, im Kreiſe 37, aljo im 
ganzen 69 Mitglieder. Die Mitteilungen der Spradjede erſcheinen 
in zwei hiefigen Zeitungen. Der Borland beſteht aus Oberlehrer 
Dr. Hardt als Vorfigendem, Dr. med. Heim es als Schriftführer 
* Fabrilbeſizer Ludwig Reinhard in Hemer als Schatz— 
meliter. 

London. Draußen molfenumbüfterter Himmel, brafielnder 
Negen, heulender Sturm; drinnen, in der »Großen Halle« des 
Holborn Biabult Hotel, eine dichtgedrängte, frohbewegte feitliche 
Menge; jo ftellte ſich das Bild des Stijtungsfeftes dar, das am 
30. Januar einen glänzenden Verlauf nahm. Der Feier voraus 
ging der geichäftliche Teil. Zunächſt überwies der Vorfiger, Prof. 

r. Alois Weih, den Vertretern der beutichen Schulen Londons 
die für dieſe Anftalten durch den Verein gefammelten Bücher— 
— Nicht weniger als 73 £ hatte der Bücherausſchuß, 

r. ©. Krauſe und U, Schönhende, für diejen Töblichen Zwed 
zufammengebradht. Pfarrer G. Maehold von ber St. Georgs— 
firche dankte namens der deutichen Schulen für dieje hochherzige 
Spende, die einen langgehegten Wunſch endlich erfülle und zur 
Erhaltung und Stärkung des Deutichtums weſentlich beitragen 
werbe. — Die zei des Jahres⸗ und des Kaſſenberichts 
fowie die Neuwahl des orttandes wurden glatt und jchmell er- 
ledigt. Nach Begrüßung der Gäjle und einer eindrudsvollen Ans 
ſprache des Vorfiger® hielt Herr B. Petzold feinen anregenden 
Vortrag: Deutjhes Heitungswejen in Vergangenheit 
und Gegenwart, und dann begann das den Glanzpunlt des 
Abends bildende Konzert. 

Magdeburg. Der Verein hielt am 29. Januar die dritte Ver— 
fammlung diejed Winters ab. Profeſſor Dr. Knoche begrükte 
die Anwejenden zum neuen Sabre, wies auf da8 Wachstum des 
Gejamtvereins hin und ſprach aud im Sinne des Spradiwereins 
feine Freude aus, daß ber Kaifer, ber jo tatkräftig für die Rein- 
beit unjerer Mutteriprache eintritt, feinen Geburtstag wieder in 
voller Geſundheit begeben könne. Sodann erfreute Fräulein 
Klara Ofterlen aus Stuttgart die Berjammlung durch den 
Vortrag zuerſt des lehten Auftrittes von Geibeld »Brunhilde, 
dann einiger erzählender Dichtungen erniten Inhalts, zuletzi 
mehrerer jcerzhafter Gedichte in jchwäbiicher Mundart. Wie jchon 
in vielen anderen Zweigvereinen erntete fie Dant und Beifall 
aller Hörer. Im zweiten Teile der Tagetorbnung wurde Bericht 
erftattet über ben Erfolg einer Werbung unter ber biefigen 
a Pag und am Schluß der bisherige Vorſtand wieder 
gewählt. 

Marburg a. d. Drau. Am 9. März hielt der Schrüjtfteller 
Heinrid Waftian aus Graz in der fehr gut befuchten Monats- 
beriammlung einen Vortrag Über Crassus, einen vergeilenen 
fteiriihen Dichter. . Siegismund Mrafberger, geb. 1822 in 
hai und dort 1882 geftorben, war unter dem Namen Crassus 
durch Jahrzehnte einer der bebeutenditen Mitarbeiter der Mün— 
chener »Fliegenden Blätter«, brachte es aber im bürgerlichen 
Leben nur zu einem niederen Beamten. Seine Gedichte, die ein 
eigenartiger Humor, oft auch eine Selbftveripottung durchweht, 
wurden gelammelt und unter dem Titel: »Stärfende Tropfen für 
folde, denen die Welt im Magen liegte herausgegeben. Auch 
ald mundartlicdyer Dichter jchrieb Crassus Beachtenswertes. Der 
Redner würzte feinen ſehr beifällig aufgenommenen Vortrag durd) 
das Vorleſen einer Reihe von ®edichten Kraßbergers. — Der 
Vorſihende, Dr. Mally, beiprah die Einrichtung von Sprade 
eden in den Reitungen, worauf Fräulein Nößler mehrere Aufs 
fäpe aus den Mitteilungen fiir Sprachecken vorlad. — Fräulein 
Marie Fannſchitz entzückte die Zuhörer durch den Vortrag von 
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Liedern und erntete raujchenden Beifall. Muſillehrer Köhler, 
der ben Geſang auf dem Flügel begleitete, fpielte ſchließlich noch 
einige launige Klavierſtücke. 

Markirch (Elijah). Am 27. Februar fand die Jahresverfamms 
lung unjres Zweigvereins ftatt. Bei den Neumahlen wurden 
Realihuldireltor Dr. Lienhart und Amtsgerichtsfefretär Schulz 
als VBorfigender und Schagmeifter wiebergemäblt. Für den einem 
Rufe nach Elberfeld folgenden Oberlehrer Dr. Recht trat als 
Schriftführer Oberlehrer Dr. Imle ein. Aus den Mitteilungen 
des Vorſihenden ijt hervorzuheben, dak die Mitgliederzahl Veit 
dem vorigen Jahre (13) um 7 gejtiegen ift. Daran ji ıloß fich 
eine Gebädhtnigfeier für Herder, zu der fich erfreulichermeife 
ablreidye Gäſte aus der biefigen Einwohnerjchaft eingefunden 
as Der Vorſitzende bezeidmete in jeiner Begrühungsanſprache 
Herder ald Vorläufer unirer Beitrebungen. Erhöht wurde bie 
Feier durch Mitwirfung des Gefangvereind »Sociätö Chorale«, 
der unter Zeitung feines Dirigenten, Gejanglehrer® Unjinger, 
Herderſche Volkslieder vortrug, fowie durch die mufifaltihen und 
geſanglichen Leiftungen der fräulein 9. und E. Unfinger. 
Dr. Imle gab ein Bild von Herbers Leben und Wirken. Das 
Gebotene fand allgemein Anklang und dürfte auf die Entwidlung 
des Bereind nicht ohme Wirkung bleiben. 

—5* In der Hauptverſammlung am 11. Februar er— 
ftattete der Lehrer Franz Dittmar ben Jahresbericht, aus dem 
wir folgendes hervorheben. Dem Magiftrat wurde für feine Be— 
mühungen zugunften der Vereinsbeſtrebungen Dank gejagt, der 
Leitung der Vereingzeitichrift Anerlennung ausgeiprohen. liber 
die Herſtellung von ſprachrichtigen Schildern und Auſſchriften 
wurde mit den Vorftänden der Malervereine verhandelt; zur 
Berbeſſerung jalich geicriebener Tafeln wurden perjönlich teils 
mit, teil® ohne Erfolg Vorſchläge gemacht. Zur Förderung der 
Bereinsſache wendete ſich der Borltand an den 1. Direftor des 
Germaniſchen Muſeums, ebenjo für die Landesausjtellung an 
den Direktor des Baperiichen Gewerbemuſeums. Gelegentlich des 
Deutihen Zurnfeites ſprach der Boritand im Preßausſchuß für 
Neinheit der Sprache; für den bevorftchenden ⸗Kongreß für Schuls 
Hyglene⸗ wirkte er an geeigneter Stelle dafür. Bei Erridtung 
ber volfstümlichen Sochichulkurfe wurde beſonders auf reines 
Deutich in den Drudjachen Bedacht genommen. Das Oberpoſt⸗ 
amt wurde in einer Eingabe um Förderung ber Beftrebungen 
gebeten. Neue Mitglieder wurden gewonnen, fo dab die Zahl 
wiederum geitiegen und damit die höchite Mitgliederzahl jeit 
Beitehen des Vereins erreicht ift. Die Wahl ergab: Lehrer Franz 
Dittmar, Vorftand; E Poftdireltor Aug. Schmidt, Schatz— 
meifter; Ausihußmitglieder: Gymnafialprofefior Eidam, Hont- 
merzienrat Jalob Gallinger, Lehrer und Gemeindebevollmäch: 
tigter Ph. Rudolph, Kommerzienrat 8. Sachs, Profefior und 
Schulrat Dr. Glauning, Öumnafialdireltor Dr. Bogt, Brigade - 
Kommandeur Freiherr von Rothenban. 

Prag. Unſer Zweigverein veranftaltete am 6. Februar 1904 
einen volfstümlihen Vortragsabend. Dr. Weyde be- 
ſprach feſſelnd und humorvoll die Einentümlichkeiten, die Härten, 
Fehler in Ausſprache, Betonung, Wortfolge, Wortbildung des 
Brager Deutſch. Er wies darauf hin, daß nur der Einfluß 
des Tſchechiſchen ſchuld an dieſer Sprachverderbnis iit, und fordert 
jeden Deutihen in Prag auf, gegen diejen verderblicdhen Einfluß 
auf die teuere Mutteriprache zu kämpfen. Bor allem aber ift es 
die wichtigste en des —— Prag, mit allen ihm zu 
Gebote jtehenden Mitteln für die Reinhaltung der deutſchen Sprache 
in unferer Heimat zu jorgen. Den Mitgliedern rät der Bortragende, 
fi) recht innig an den großen Verein anzujchliehen, der das 
ganze deutiche Sprachgebiet mit feinen Zweigvereinen umipanne, 
und der überall, wo deutiche Laute erllingen, mit liebevoller Sorg- 
falt darauf bedacht fei, daß das deutſche Wort in echter Prüs 
gung bleibe. In einem zweiten Bortrage fprad Dr. Wende 
nicht minder anregend über Wörter in tichechtichem Gewande. 
Sodann la® Dr. Kaſtil den 1. Alt von Hauptmanns »Schlud 
und Jaue trefilih vor. Beide Herren ernteten reichlichen Beifall 
ber zahlreich erichienenen Mitglieder und Gäſte. 

Ratibor, Am 10. Januar fand fich eine Anzahl Mitglieder 
des hiefigen Bmweigvereins zu einem ffamilienabend zujammen. 
Dabei wurden neuere Dichtungen, beſonders von Baumbach, 
durch Oberlebrer Dr. Machule vorgetragen. — Der für den 
17. Januar angeſetzte Vereinsabend war dem Gedächtnis Hers 
ders gewidmet. Oberlehrer Reinik hatte ben Vortrag übers 
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nommen. In der Einleitung gedachte er der gleichfalls 1803 vers 
ftorbenen Dichter Gleim und Klopſtock. Sodann machte er mit 

ders Lebenẽ gang belannt, zeichnete die Perfönlichleit Herbers, 
ewertete ihn als Schriftfteller und las einige feiner Dichtungen 

vor. — Im Anſchluß hieran gedachte der Vortragende nod des 
am 12, fyebruar 1804 verftorbenen Philojophen Kant. — In der 
am 29. Dezember 1903 abgehaltenen Hauptverfammlung wurde 
der biäherige Vorſtand wiedergewählt. 

Nudolitadt. Unſer Zweigverein bielt am 23, Januar eine 
Verſammlung ab, in ber zunächjt Kaſſenabrechnung vorgenommen 
und der alte Vorſtand durch Zuruf wiedergewählt wurde. Danach 
ipradı Oberlehrer Dr. Haym über die Errichtung eines Reichs— 
amts für deutſche Sprade. Die hieſigen Zeitungen braditen 
zum Teil eingehende Berichte über den Vortrag. 

Straßburg Elſaß). Das Winterbalbjabr wurde am 16. Oftober 
durch eine Berfammlung eröfinet, im welcher der neue Borfitende, 
Oberjtleutnant a. D. Frhr. von Butlik, einen mit lebhaften 
Beifall aufgenommenen Vortrag über Markt und Küde in 
den verſchledenen deutihen Mundarten hielt, worauf der 
frühere Schriftführer, Diretor Dr. Horft, jept in Biichweiler, 
in ſeſſelnder und angeregter Weile über die jo ſchön verlaufene 
Breslauer Hauptverfjammlung berichtete. — Am 18. Des 
Er wurde unter jtarfer Teilnahme der Mitglieder und der 

evölferung eine Herderfeter abgehalten. Am Mittag wurde 
an dem maleriih am Illufer gelegenen Hauje Thomasjtaden 7, 
dem ehemaligen Gaſthof zum Beift, in weldem, wie in »Dichtung 
und Wahrheite jo eingehend beidhrieben, im September 1770 bie 
für das deutſche Schrüfttum überaus bedeutungsvoll gemordene 
erite Begegnung Goethes mit Herder ftattfand, eine Gedenktafel 
aus ſchwediſchem Granit enibillt und von dem Hauseigen— 
tümer, einem alteljäififchen Arzte Dr. Leon, mit einer Anjprace 
entgegengenommten, die volles Berjtändnis für die jeinem Haufe 
ewordene Ehre befundete. Hieran ſchloß fi am Abend in den 
—* geſchmückten Räumen des Zivilfafinos eine jehr ſtark, u.a. 
auch von dem Kaiſerlichen Statthalter beſuchte Feier. Es wurden 
Herderſche Balladen von dem ſiets gern gehörten Sänger- und 
Geſchwiſterpaar Krüll und einige der Nomanzen vom Lid von 
unjerem Tiheaterdireftor Wilhelmi meilterhaft vorgetragen. Den 
Feſtvortrag hielt Brofefjor Dr, Martin, der Germanijt an unjerer 
Hodicule. Er ſchilderte die Beziehungen Goethes und Herders 
von ihrer herzliden, von gegenfeitiger Anerkennung getragenen 
Freundichaft bis zu der namentlich jeit Schillerd Annäherung an 
Goethe eintretenden Abkühlung und Entfremdung und würdigte 
die bleibenden Werdienite, die fih Herder auf den verschiedensten 
Gebieten unferes Schriittums erworben bat. Ür iſt jein Vers 
jünger geworben, wie von ihm atıch eine neue Belebung des 
Chriſtentums ausging. Er verband damit eine rüdhaltlofe Ans 
erfennung der jrien Forſchung. Er hat die biblüichen Schriften 
geihichtlich aufgefaht und damit auch ihre hohe dichteriiche Kraft 
zuc Geltung gebradt. In die Geichichtswifienihaft brachte er 
die grundlegende Anjicht von einer beitändigen Entwicklung zur 
vollendeten Humanität. Die Volfsdichtung hat er zuerit im ıbrem 
Weſen und Wert erfannt und durch feine ausgezelchnete Wieder: 
gabe von Bolfäliedern aus allen Zeiten und Völkern die deutſche 
Litteratur befruchtet. Seine Anregung hat unſere Dichtung auf 
ihren Gipfel geführt, durch Goethes Dichtung wurde Herder 
Lehre zum Allgemeingut. Auch die Spradforihung hat ihn als 
ihren Vorläufer anzulehen. 

Stuttgart. Außerordentlich ftart war wieder unjere Februar⸗ 
verjammlung beſucht, Saal und Nebenzimmer waren volljtändig 
bejetst. Nachdem der Vorfipende darauf hingewleſen hatte, daB 
die vor zwei Jahren in unjerem Zweigverein aufgeitellten Grund— 
ſätze einer Vereinfachung der Formen des bürgerlichen Briefes 
und bed Amtsbriefes (namentlib Weglaſſung von Redens— 
arten wie »bodmwohlgeboren, wohlgeboren, bochachtungsvollit, 
achtungävolle ufm.) von gutem Grfolge geweſen jeien, bot Dr. 
Theodor Hlaiber, befannt durch jeine Mitberausgabe der »Meijter 
des deutihen Briefes«, in einem jaſt zweiitündigen Vortrag ein 
anziehendes, von großer Sadıfunde und warmer Begeifterung 
getragenes Bild der Entwicklung des deutſchen Briefes, wobei 
er beionders ausjührlih das 19. Jahrhundert behandelte und die 
Briefe Bigmards neben denen Luthers ald die bedeutendjten Er— 
iheinungen auf diefem Gebiete hinſtellte — Bei der baraujs 
folgenden Hauptverfammlung gab der Borfigende, Dr. Oslar 
Haufer, einen Überblid über die Tätigkeit unferes Zweigverein® 
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in ben legten drei Jahren und teilte mit, daß ſich ſeitdem unſere 
Mitgliederzahl um mehr ala die Hälfte vergröhert habe. Nach 
dem Kaſſenberichte des Schatmeliters und den Wahlen, die eine 
Beitätigung bezw. Ergänzung des bisherigen Ausſchuſſes ergaben, 
wurde noch dem Vorſißenden ber Dank des Vereins ausgeſprochen. 

Tolfemit. Am 22, Februar hielt der Verein feine Jahresver- 
ſammlung ab. Nachdem der Vorfigende, Hauptlehrer Wieder: 
hold, einen Bericht über die Entwidlung des Vereins eritattet 
hatte, ſprach Kaplan Miller aus Meuteih, ein Mitglied bes 
Öweigvereins, über das Nibelungenlied, die Bedeutung feiner 
Sagen, jeine ſprachliche und dichterijche Schönheit. In anderthalb- 
ftündigem Vortrage, der nad) Anhalt umd Form gleich ausge— 
zeichnet war, verjiand es der Redner, die Zuhörer bis zu Ende 
zu fejleln. Der Kaſſenbericht durch den Schapmeiiter, Lehrer 
Schröter, und die Wiederwahl bes bisherigen Vorſtandes bildeten 
den Schluß der Eigung. 

Vierfen. Der Verein hatte jeine Mitglieder am 15. Januar 
zu einer Sipung eingeladen, die jehr gut befucht war. Der Bor: 
fipende, Gymnaſialdireltor Dr. Löhrer, begrükte die Verſamm— 
lung und zeigte dann in einer längeren Ausführung, wie die 
deutiche Sprache, Jahrhunderte hindürch in eine nieder- und ober⸗ 
deutjche Sprache geichteden, erit durch Luthers deutsche Bibelüber- 
ſeßung zur Einheit gelangt jei, wenn es auch noch lange gedauert 
babe, bis der Kampf gegen das Yutheriiche Deutſch eingeftellt worden. 
Nach einem Blid 9— das Verhältnis des Sprachvereins zu früheren 
unter ganz anderen Vorausſetzungen entſtandenen Verſuchen, die 
Reinbeit der Sprache wieder herzuſtellen, wurde der Plan eines 
Reihsamts für deutſche Sprache beſprochen. Sodann wies der Bor: 
fitende auf Herders 100jährigen Todestag (18. Dezember 103) 
bin, hob die Bedeutung des Dichters für die Gegenwart hervor 
und fnüpft daran die Erinnerung am den 300 jährigen Geburte- 
tag Jakob Baldes (1. Januar 1001), des beutichen Horaz, des 
Mannes, den Herder der Vergejjenbeit entrifien babe. Auch 
Schillers gedachte er, deſſen Wilhelm Tell vor genau 100 Jahren 
vollendet wurde. Oberlebrer Dr. Ahrend hielt nunmehr feinen 
angelündigten Bortrag Über Sudermanns »Frau Sorgee« 
und Frenjiens »Rörn Uhle Mach Bemerkungen über das 
Weſen des Romans gibt er furz den Anhalt von rau Sorge 
und kennzeichnet die Hauptperſonen. In derjelben Weife ver: 
fährt — bei Jörn Uhl und vergleicht dann beide Arbeiten mit 
einander. 

Wetzlar. Am 20. Januar hielt der Leiter des Kgl. Seminars, 
Oberlehrer Borbrodt, vor Mitgliedern und Nichtmitgliedern einen 
mit großem Beifall aufgenommenen Bortrag zur Erinnerung 
an Johann Gottfried Herder. Er entwarf ein anjchauliches 
Lebenss und Charafterbild des Gefeierten, wies auf den großen 
Einfluß bin, den er auf jeine Beitgenofien, namentlich auf Goethe, 
und mittelbar auch auf die frolgezeit bis auf die Gegenwart 
ausübte, und würdigte ihn als feintübligen, icharifinnigen, bahn⸗ 
brechenden Denter, Forſcher und Krinter, als Prediger, Theologen 
und Rädanogen, beionders aber als verfiändnisvollen Freund der 
deutſchen Sprace und des deutſchen Vollstums überhaupt. Dabei 
wurden zahlreihe Stellen aus Herders Werten mitgeteilt. — 
Anfang März vereinigte ſich unier Zweigverein mit einigen ans 
deren hieſigen Vereinen zu einem Bortrage des »Hofrezitators« 
Neander Über die deutihen Kolonien. — In der Haupt- 
verfammlung war man im allgemeinen für die Errichtung eines 
»MNeichdamtse für deutihe Spradye, obwohl der Name als irre= 
führend angejchen wurde, da er Vorftellungen wie Reichspoſt- 
amt, Neichsamt des Innern auslöft und den Gedanken an den 
Bolizeiitaat mit feinen amtlichen Verordnungen und mit feinen 
Beamtenicharen welt. [Statt »Reichsamt« fünnte jehr wohl eine 
andere Bezeichnung gewählt werden. Tatſächlich erfirebt der 
NM. D. Sprachverein einen Wrbeittausihuß für deutſche 
Sprade, wie Behagbel in feinem Vortrage eingehend dargelegt 
hat. Schriftltg.) 

Wiesbaden. Nicht blok einer Aufforderung der Komeniuss 
ejellichaft zu Berlin, jondern dem eignen Triebe folgend, hat der 
weigverein am 18. Dezember eine freier des 100 jährigen Tobes- 

tages Herders veranstaltet. Feierliche Klänge, welche die kunſt- 
reihe Hand eines unſerer Mitglieder (Oberl. Sclitt) ber 
prächtigen Orgel entlodte, leiteten die Feier ein. Danach führte 
der Vorfigende, Prof. Dr. Brunswid, in kurzen Worten aus, 
warum der A. D. Sprachverein ganz bejonderen Anlaß habe, des 
großen Toten zu gedenfen. Dann wurde das ftimmungsvolle Gedicht 
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»Am Meere bei MNeapel« von einer vortragsgewandten Schülerin 
des biefigen Lehrerinnenfeminars (rl. Hartmann) höchſt wirtungd« 
voll vorgetragen. Die eigentliche Feſtrede hatte Oberl. Schneider 
übernommen, ber in per und doch alled Wejentliche trefi- 
li ausführender Weile den Entwicklumgsgang Herders und 
jeine Bedeutung auf künftleriichem, wijjenichaftlihem und praf- 
tischem Gebiete nachwies. — Der 5. Vortragsabend bes Arbeits- 
jahres (1. April 10903 bis 31. —* 1904) war der Kunſt 
allein gewidmet. Der bem Berein t8 befannte Oberipielleiter 
gun Türk vom Stadttheater zu Bonn (vgl. Ziſch. Ia- 1903 

r. 4 Weplar) trug neben der Fabel von den drei Ningen aus 
Leſſings »Nathan« eine Bllitenleſe neuerer Dichtungen ernſten 
und heiteren Inhalts vor und errang ungeteilten Beifall. Es 
war ein Genuß, fih das Ohr von diejer biegjamen, an Aarts 
beit und Fülle gleich ergiebigen Stimme umichmelcheln zu lafjen, 
es war eine freude, zu bezeugen, wie geſchidt und gründlich, wie 
natürlich und unauſdringlich der Künſtler den Gedanleninhalt 
feiner Bortragsftüde auszufchöpfen wußte. Ein trefiliches Mienen- 
und Bewegungsipiel, das nie zur gejpreizten jchaufpieleriichen 
Mache herabjant, unterjtüßte wejentlid) den Eindrud der »edlen 
deutſchen Slanggebilde aus Schönheit und aus Emit gejeugt«. 
werd fünnen den Künſtler unjeren Vereinen aufs wärmjte ems 
piehlen. 

Brieftaften. 

Herm Th. Fr...., Wurzen. Nach Ihrer gütigen Mit: 
teilung ijt das auf Sp. 176 ff. d. vor. Jahrg. behandelte Wort 
» glaudle)« in der Gegend von Wurzen — Eilenburg — Schildau, 
namentlich unter der Sandbevölterung, allgemein verbreitet, und 

rt, wie Sie beobachtet haben, jajt nur in der Anwendung auf 
etreide, Mehl u. dgl. und nur in dem Sinne: ⸗ſeucht, halb- 

nabe, 3. B. »das Getreide wurde glaucd(e) eingefahren, die 
Körner find noch glauch(e)«e u.ä. Dagegen bemerfen Sie, daß 
Ihnen das Wort in der Glauchauer und in ber Schneeberger 
Gegend nie begeanet fei. — Das in der Glauchauer Gegend vers 
breitete Wort »Zurgollee — jumpfige Stelle im Acker und auf | 
der Wieje ift, wie Ste ganz recht vermuten, nichts anderes als 
» Sauergalle«. »Galle« iit ein weitverbreitetes Wort zur Bes 
zeichnung einer unfruchtbaren Stelle im Ader- oder Wieſenboden, 
befonders aud) einer nafjen Stelle (wenn die Näfje hinderlich ift). 
Für dieſen Fall jagt man verbeutlihend: Naßgalle (bayeriich 
nad) Scmeller, nordthüringtih mach Hertel, Wailergalle 
(DOberlaufig), endlih »Sorgalle, Surgalle« (beides oberlau⸗ 
fisiih nach Grimm) oder »Sauergalle« (jo bei Sanders). 
Bekannt iſt die Iandwirtichaftliche Anwendung des Wortes »jauere« 
für feuchten Boden oder auf foldıem gemachienes Futter oder 
Gras. Es Scheint indes jo, als ob ſich hier ein anderes Wort 
mit »fauer« gemifcht habe; darauf deuten wenigſtens mundari⸗ 
liche Formen wie »Sur« — Sumpfboden, »fürige (vom Boden) 
— falt und naf (beides bei Schmeller), »da8 Geſuͤrich = Quellen 
im Boden (fchleiiich). Eine Übertragung ded Wortes »Galle« 
auf Himmelserfheinungen liegt vor in Wafler-, Negens, 
Wettergalle = Stüd Regenbogen (»Wajjers, Windgalle« 
auch — helle Stelle in Wolfen). »Wafjergalle « in diefem Sinne, 
das Sie für Glauchau (im der Form » Wafjergolle«) angeben, iſt 
3. B. auch im Altenburgichen, (nach Hertel) im tbüringifchen Harze 
und in Schlefien üblich. Ob das hier beiprodene»&alle«, das urs 
ſprünglich eine geihwulftartige Stelle (Krankheit der Pierde, Aus— 
wuchs an Pflanzen: Gallapfel, auch Blaje im Metall u. ä.) bezeichnet, 
eins ijt mit dem gleichlautenden »&alle« (— Anhalt der Gallens 
blafe), oder ob ſich hier zwei verichiedene Wörter gemiſcht haben 
(vgl. altlateiniſch galla — Ballapfel), ift noch nicht ficher ausge⸗ 
mad. — Wenn in der Gegend von Glauchau und Chemnit 
Kühe, die feine Milch mehr geben, »gille« heißen, jo wird bies 
nur eine mundartlice Form des gleichbedeutenden »gelt«, bayeriſch 
»galtejein. Die form »göllee bietet (nad) Sanders) Reicharis 
Lands und Gartenihag (Erfurt 1768 ff). Kluge (Et. Wib.) 
vermutet für »gelte wegen ber althochdeutichen Form zgi-alt 
Aufammenhang mit »alt«e, — Die Bauern in der Gegend von 
Glauchau und Penig, die für » Manlwurf«: Mulprü)ch, Mulfrü)ch, | 
Mulwie)rch u. ä. jagen, ohne dabei an das dem Worte urfprüng- 
lich ganz fremde » Maul« zu denten, find in ihrem Rechte. Aber 
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in der Schriftſprache ftatt »Maulmurfe wieder »Mulmwurf« 
(mbb. multwerf, moltwerfe von molte — Erbe, aljo Erdauf- 
werfer) einzuführen, wäre unmöglich. — Das Zeitwort »Futtern«, 
mit dem ber Klang bezeichnet wird, dem Töpfe geben, wenn fie 
einem Riß haben, ſtellt fih offenbar zu dem ſchallnachahmenden 
»futterne (auch »füttern« und »Litterne), das nah dem 
Grimmihen Wörterbuche von mancherlei Tönen gebraudyt wird, 
ſo bejonderd vom fichernden Laden und von gewiſſen Vogel- 
ftimmen, 3. B. dem Girren der Tauben. Die von Ihnen ange- 
gebene Bebeutung Haben wir indes nirgends gefunden. 

Herm ©...., Greifswald. Gie nehmen Anfloh an der 
Fügung: »Ein Hoſhund (wird) zu laufen gefudt«, und gewiß 
liegt hier eine Heine Unregelmäßiglen vor. Aber wir glauben 
doch, fie durch folgende Erwägung begründen zu fünnen. In 
der aftivijchen Fügung: »ich ſuche einen Humd zu faufen« ijt die 
Ergänzung zu »juchen« natürlich) die Nennform »zu faufen« und 
dazu wieder der Wenſall einen Hunde »Ich fuche« — mas? 
» zu faufen« -— was? »einen de. Da aber das von »lauien« 
a gige Objelt (Hunde) derart ift, daß es auch von »juchen« 
finngemäh abhängen lönnte (2ich juche einen Hund «), fo vollzieht 
fi), begünftigt durch die gewöhnliche Folge der Satzieile, für das 
Spradibemwußtjein eine leije Verſchiebung in der Weiſe, daß fich die 
Begriffe »ich ſuche und »einen Hund« enger zulammenichliehen 
und die Nennform »zu faufen« in loferer Ynfägung als erläus 
ternder Zufaß dazutritt (ähnlich: »ich habe einen Hund zu ver: 
faufen«). Was nun in der aftiviihen Fügung als ein bloher 
Anſatz erjcheint, kommt bei der Ummandlung in bie Leideform 
um Durchbruche: die Ergänzung von »faufen«, die man als eine 
ice von »juchen« empfindet, wird zum Gubjefte: »ein Hund 
wird — zu faufen — gefudte. Man kann auch noch auf einem 
anderen Wege dahin gelangen, indem man annimmt, dab bie 
beiden Berbalbegriffe »juhen« und »faufen« zu einer Einheit 
verſchmelzen und das Objekt diejer Einheit in der Leideform als 
Subjekt erfcheint, jo z. B. Ep. 116 in dem Satze: »mwird die Be— 
deutung... . zu erflären verfuchte Wir glauben alfo, daß ſich der 
Spradgebraud; in Ihrem Sage, wenn auch nicht fireng logtſch, fo 
doch pſychologiſch richtig entichieden hat. Damit foll aber der Ver⸗ 
allgemeinerung dieſes Gebrauches nicht das Wort geredet fein. 
»Er wurde zu gewinnen gefuchte u. ä. Balten mir nicht für 
empfehlenswert; bier it die aftivifche Fügung: >» man judte ihn 
zu gewinnen« vorzuziehen. 

Herrn D.W...., Plauen. Man kann »zur Poft, nad der 
Poſt· und »im die Poſte gehen. »Zu« umd ⸗nach· bezeichnen die 
Nichtung nad) einem Ziele bin, und zwar ift das ältere »zur« im 
allgemeinen gewählter, das jüngere »nach⸗ der zwanglojen Um— 
gangsſprache nenehmer. »Je bezeichnet die Bewegung in das 
Innere eines Raumes und ift alſo nur dann angemefjen, wenn 
man wirklich bineingeht, nicht etwa nur einen Brief in den außen 
befindlichen Briftaften jtedt. »Anf die Boft« (mie »aufs Nathaus« 
um. gehen) erklärt ſich uriprünglih aus der Borftellung des 
räumlich Höherliegenden, aber gerade bei »Poſt« gehört es wohl 
der quten Schriftiprache nicht an. »Au die Poſt« endlich ift nur 
Landhthaftlich und wobl hervorgerufen durch das vorſchwebende »anı 
den Schalter«. Dasfelbe gilt von » Amtsgerichte. — Ob Sie bei 
der Borftellung jagen: »Mein Name it W.« oder »W. ift mein 
Namee, iſt im ganzen gleichgültig. Erfteres ijt die naturgemäße 
Wortfolge; legteres iſt da angebradit, wo man auf den Namen 
ein bejonderes Gewicht legen will, aljo Sea wenn der andere, 
wie es ja jo häufig der Fall ift, den Namen nicht veritanden 
hat und nod einmal danach fragt. — Im Zufammenhange der 
Nede muß es beiken: »Buchhandlung von J. Weber« oder 
»Weberihe Buchhandlung ·Als Firmenbezeihnung aber fann 
J. Weber, Buchhandlnung · ebenfowohl geduldet werden wie etwa 
Goethe, ber Erlfönig«e In dem Juhaltsverzeichniſſe eines Leſe 
buches. — »Der Stoff iit mit der Zeit grau geworden« oder »im 
der Länge der Zeite; beides iſt gleich gut. Früher fagte man 
aud einſach sin der Länge« (fo Goethe Klavigo im Ulnfange: 
»in ber Yänge, Karlos, man wird der Weiber gar bald jatte), 
wie man noch jagt: »auf die Länger. — Für Ihre Zwede emp⸗ 
fehlen wir Ihnen das auf Sp. 342 d. vor. Jahrg. angezeigte Buch 
von Engeld, jowie Heinges Deutſchen Sprachort. 

Herm D.R...., Tondern, Wir danfen Ihnen bejtens für 
ben Hinweis darauf, daß bereit? 1811 im Schleswig: Holftein 
eine Zeltſchrift »Die Beranda« erichten. Das Alter bietes ortes 
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wird dadurch beträchtlich Ginaufgerücdt gegenüber ber auf Ep. 27 
d. 5. geäußerten Vermutung. 

Herrn R. B.. .. Calbe (Saale). Das Wort »Dispadheur«, 
das in dem Verdeutſchungsbuche »die Amtsſprache · durch » Schaben- 
ſchatzer· erjegt wird, Halten auch wir für ein entbehrliches Fremd⸗ 
wort, gleichwie fein Grundwort »Dispacdıe« = (See)ihadenrehnung. 
Aber mit dem auf Sp. 27 d. J. beiprocdenen »Leckage« ift es 
doch nicht auf eine Stufe zu ftellen; es ijt immerhin ein ehr: 
liches Fremdwort von unbefcoltener franzöfiiher Herkunft und 
nicht ein welſch-deutſcher Baftard wie »Ledagee. — Über bie 
falſche Mehrheitsform »Motore« haben wir Ihnen bereits 1898, 
Sp. 205 unjere Anficht mitgeteilt. — Neben »der Baden« it 
die kürzere Form »ber (das) Par« jeit alters gebräuchlich, ja fie 
ift als die eigentliche Hauptform ded Wortes anzufehen. Keule 
it ja »Packen« recht üblich, vielleicht üblicher geworden, aber 
»Bade muß daneben als durchaus richtig angejehen werben. 
Beiſpielsweiſe wird diefe Wortform nicht nur von Schiller, Hauff 
und anderen älteren Scriftitellern gebraucht, ſondern auch nod) 
von Seller; vgl. aud »mit Sad und Pack.. Die Mehrzahl 
»Pucle · findet ſich 4.8. bei Goethe; daneben ſagte man früher 
auch »die Padee. Heute ift die Mehrheitsform »Paden« gewiß 
weit üblicher; aber aud) »Pädee müjjen wir noch gelten lafjen. 

N.N...., Gleiwig, D.:S. Die Fafjung »nicht in Wagen 
fpuden«, wie fie auf Infchriften in Stragenbahnwagen zu finden 
iſt, entipridht dem heutigen guten gebrauche nicht. Die 
fäffige Umgangsiprache zieht ja freilih »in dene zu »in'n, in« 
jammen, und früher jcheute man ſich auch micht, dies im der 
chrift feitzulegen, nicht nur, wo volfstümliche Rede wieder— 

gegeben werben follte (Goethe Götz 1,3: »ſonſt ging er mit in 
Stall«), ſondern auch in edlerer Sprache (Goethe Eeitönig: ser 
hält in Armen das ächzende Kind«). Aber Heute vermeidet die 
Schriftiprache diefe Art Zufammenziehung, und mit Recht, 
meil das Geſchlechtswort darin ſpurlos windet (bei »im, 

uf. iſt es zu erkennen). Darum muß es heißen »in den 
agen«. 

Herrn N. B.. .. Goreum. Vietor ſchreibt für das in=- und 
auslautende g in erſter Linie die Ausſprache als Reibelaut vor 
al die im weitaus gröhten Teile des Sprachgebietes herrichende, 
alfjo: gegen, legen mit j, Bogen mit dem entipredenden Hinters 
—— fliegt mit ich⸗Laut, fragt mich ach⸗Laut. Daneben 
äßt er aber auch die Ausſprache ald Verihluklaut zu: inlautend g, 
auslautend I. Nur für die Bildungsfilbe =ig joll allein der 
Reibelaut gelten, weil er hier auch in den Gegenden vorherrict, 
bie jonft ausfautenden Verſchlußlaut haben; alio nur: günftid, 
nicht: günſtil — »Eädingen« iſt auf der erjten Stube zu betonen. 
— Als Mufter guter Umgangsiprahe kann nod immer Freytags 
Luſtſpiel »die Zomnaliftene empfohlen werden. 

N. 2...., Nahen. »Schultheiß- (von »Schuld« und 
»heihen«e — bejehlen) bezeichnet urſprünglich einen Beamten, der 
Verpflichtungen (gegem den König) gebietet oder auferlegt. Das 
ſchon feit dem 8. Jahrhundert nachmweisbare Wort gilt durchweg 
für eine OrtSobrigfeit mit vorwiegend vichterliher und volljtreden- 
der Gewalt, zunächſt für die Unterbeamten des Zent= oder Gau— 
rafen, dann auc für entſprechende Gemeindebeamte. E3 gab 
Gar. und Stadtſchultheißen; die erfteren leben nod in weiten 
Kreijen des Spracgebietes als »Dorfichulzene, die lepteren nur 
noch in Württemberg, wo fie hoffentlih auch in Zukunft ihres 
Amtes walten werden (vgl. Sp. 455). Belanntlid war aud) 
Goethes Großvater Stadiſchultheiß (d. h. Oberbürgermeijter) der 
freien Reichöftadt Frankfurt. — Das Wort »BVorfigender«, das 
vermutlich dem lateiniichen Präsidenten nadıgebildet ift, aber auch 
fehr wohl ohne died Vorbild entitanden fein kann, iſt ebenfogut 
deutjch wie »ber Neifende, der Höchſtlommandierende, die Lieben= 
den, bie Leidtragenden« u. a. Dieje Beiſpiele zeigen zugleich 
wenlgſtens teilweije), dab ein »Borfipender« nicht nur der zu 
ein braucht, der zur Beit den Borjig führt, ſondern auch der fein 
lann, der u Führung bes Vorfiges berufen iſt. Umgekehrt 
würde das letztere durch ⸗Vorſiher · nicht notwendig ug eh 
werden, wie ja auch »Sieger, Eroberer« u. a. nidjt etwas Berufäs 
mäßiges bezeichnen. In folhen Dingen tft, worauf diefe Blätter 
ſchon oft hingewieſen haben, der Spradigebraud) alles. Übrigens 
mögen Sie getroft »Borfiter« jagen, das ſich ja mehr und mehr 
einzubürgern jcheint. Aber unjeren »Borjigenden« laſſen wir uns 
auch nicht nehmen; denn er erfüllt jeinen Bwed volltommen, 
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Herrn W. F... -, Braunfels (Lahn). Auf Denkjaufheit 
und Nadläffigkeit beruht es wohl nicht, wenn »Pfarrwahl« für 
» Bfarrerwahl« gejagt wird, fondern auf einer Neigung der deutichen 
Sprache, ein kurzes e zwiſchen gleichen Mitlauten zu unterbrüden. 
Wie man »hälte jtatt »hältet« jagt, »ihte ftatt »ifjeit«, »Beamter« 
ftatt »Beamteter«, fo jagte man früher auch fchriftiprachlich ohne 
Bebenten „Bfarre ftatt »Bfarrere (5. B. Lelfing, Herder, Goethe, 
Nüdert), eine Form, die noch heute voltstümlich iſt. Da aber 
die heutige Schriftipradhe bier, wie in vielen anderen fällen, zu 
der urjprünglihen vollen Form zurücdgelehrt ift, jo empfichlt 
es fi), auch in Zufammenfegungen »Pfarrerze zu fagen, wenn 
ed fich eben um den »Pfarrer«, nicht um die ..* handelt, 
z. B. bei »Pfarrerwahl, Pfarververeine. Wo aber die Beziehung 
auf die »Pfarre« möglich oder gar richtiger ift, da fjage man 
»Pfarre, aljo: » Pfarramt, Borrbaus. Plarrwoßhnunge u. a. — 
Bon der adjektiviichen Verwendung der Umſtandswörter auf 
»sipeife« ift im diefen Blättern jchon wiederhoft die Rede geweſen, 
ulegt 1904, Sp. 21. Bir fehen darin einen durchaus gefunden 
ug der Sprachentwidlung, der auch in zahlreichen anderen Fällen 

aus Umſtandswörtern Eigenihaftswörter hat entjtehen lajien. 
Der Spradgebraud; hat bier bereits entichieden umd iſt anzus 
erfennen. Noch weniger aber find Eigenſchaftswörter auf 24 < 
zu bekämpfen; denn »gemäß-, althochbeutfch gimäzi, ijt von jeher 
ein Adjektiv geweſen. 

Sem 9..-., Klopihe bei Dresden. Bir halten bie 
Wendung »geben fi die Ehre. . . einzuladen«, die jet auf 
Einladungskarten häufig gebraucht wird, nicht für anſtößig. Wenn 
man in der verbindlichen Sprache der Höflichkeit die Einladung 
eines anderen al& eine Ehre anfieht, bie dem Einladenden jelber 
zuteil wird, fo geht doch tatjächlich die Ehrung eben von ihm aus, 
er gibt ich felber dieſe Ehre. Nichts anderes bedeutet auch die 
ältere Form, an der Sie felber feinen Anftoh nehmen: »be= 
ehren jich«; denn -beehren⸗ heißt »Ehre antun, Ehre geben«. 
Endlich die dritte, ebenfalls von Ihnen nicht beanjtandete Form: 
»haben die Ehre« führt zu demfelben Ziele, wenn man bie 
Frage aufmirft, woher man denn dieſe Ehre habe; man gibt fie 
ih in Wahrheit jelber. Ganz ähnlih und gewiß unantaftbar 
find Wendungen wie: »fich erlauben, fich geitatten«; auch bier 
wird man boch nicht jagen wollen, daß es nicht angängig jei, 
ſich jelbit eine Erlaubnis zu erteilen. — Dagegen geben wir 
Ihnen völlig recht, wenn Sie eine Einladung »fir Sonnabend« 
für minder gut ertlären als »zı oder auf Sonnabende. K. ©. 

. gern H.M...., Bielefeld. Gäſte zu einem »Mittageiien 
6 Uhr nadhmittags« einzuladen, It jprachlich gewagt, ähnlich wie 
bie vor Jahren in diejer Zeitichrift (1889 Sp. 114/5) angeführte 
Wendung aus Hofberihten: »Am geftrigen Nachmittane jand bei 
Ihren Majeftäten eine größere Frühſtückiafel jtatte. Viele wollen 
ſich durch ein »jpätes Mittagejjen« Über die Schwierigfeit hinweg: 
bheifen, aber die Unſtimmigkeit bleibt befiehen, jobald als Zeits 
bejtimmung abends oder nachmittags Hinzugefept wird. Damit 
die Unerjeplichfeit der fremden Ausdrüde diner und dejeuner 
beweiien zu wollen, wäre verfehlt. Wir haben in der eignen 
Sprade dafür reichlihen Vorrat. Man lade zu einem Mable, 
einem einfahen Mahle oder Feitmahle ein, je nachdem, wie es 
auch vielfach üblich ift. 

B.8...., Dresden. Hat ber Abgeordnete Bebel 
in der 51. Sigung des Reichstags am 7. März zur rechten Seite 
des Haujes wirklich geſagt, wie die Blätter meldeten: »Sie find 
ja doch nur die Rudimente einer abiterbenden Geſellſchaftsllaſſe-, 
bo hat er fi allerdings einen unfreimilligen Scherz geleijtet. 
Denn natürlich waren Trümmer, Schutthaufen, Überbleibjel, alio 
»Rudera« gemeint, aber Rudimente find cher das Gegenteil 
davon, nämlich Anfangsgründe, erite Verfuche, Grundlagen. Wer 
lateiniic; fan, weiß, dak died Wort mit rudis »unbearbeitet, 
ungebildet, roh« und erudire »bilden, unterricten« zufammens 
gehört. Es wäre aber doch ſehr jonderbar, wenn niemand in ber 
großen Berjammlung die Sinntofigteit dieſes Saped gemerkt und 
aufgejtochen hätte; jedenfalls beitätigt er die Nichtigkeit der Wars 
nung: Hütet euch vor unmügen Freindwörtern! 

Herrn G. &t...., Münden Die Verlagsbuhhandlung 
Alois Hynek in Prag bietet Ihnen unter den verlodendiien Bes 
dingungen eine neue Prachtausgabe bes » &rafen v. Monte-Ehrijto« 
an. geiſtert fragt fie in der Anfündiqung: ». ... wer fünnte (!) 
nicht diejen Roman, welcher genügen würde um den Namen feines 
Verfaſſers unſterblich zu macdene Und von diefem, dem Ver— 
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falle, fagt —— —— —* — —* —— ije 6,45 .4. von den Herren: Vaſtor Th. Rathke in Rated 
welchen zur entierung eines gan abrhundertö nur irfl. S t jescht we & zieh fehlte a Ar = — — — ————————— taatsrat Richard von Boigt in Nijeſchin 

-Dazu erfreut ſich das Wert bereits »vielen Ausgaben- und Sie gow); . : 
könnten auch noch »ein Profpelte erhalten. Und dies ftil= und ver- 6,05 „4. von Herrn Freih errn von Biel in Kalfhorft; 
heikungsvolle Angebot verihmähen Sie? Unbegreiflic. je 6.4. von ben Herren: Landgerichtspräfidenten Boeding 

en 8. 8... ? ——— Die eure a in Straßburg (Elſaß) und Gottlieb Kleiner in Züri; 
ieferung der Magijtrat zu au am 9. Februar d. %. im 5 ; i Deutihen Eub miffiondanzeiger r. 30 vom 16. Debr. 1904 ande | —— Be Herrn Buchhalter Hans Peitert in Kotterbad 

ſchreibt, find nicht neu, man lieft dafür auch ebenio ſchön »Kon— en garn); WER 
fumtionsartifele, aber zeitgemäß ift diefe Ausdrucksweiſe nicht. je 5,12 4. von den Herren: Bezirtsrichter Job. Baumeijter 

Herm 8. 9... ., Büftrom, Gegen »kleine Preife« iſt in Scheibs (Nd.-Oftr.), Ad. Heim in Pardubig (Böhmen), 
auch ſprachlich gar nichts einzuwenden, wie in vor. Nr. Sp. 91 | Em, Leberecht in Szent Abraham (Preiburger Komitat), Gym: 

. Herm Karl Stach in Mainz verdienen ebenjo wie feine »hod) und ieur F. Sperl in Billad) (Kärnten): 
preifigeren lafchenweine« unter den Auswüchſen der deutjchen E Ingenieur F. Sperl in Billach (Kärnten); : 
Handelsiprade eine Muszeihnung. 5,05 .4. von Herm Saufmannsgehilfen R. Kliejoth in 

Heitered. Im Sprechiaal der Frauen-Rundſchau (1904 Heft 4 | Hamburg: : 
©. 1355.) führt im Namen der »rationellen Frauen = Neiorme« je 5.M. von Fräulein Heriny Schelle in Bremen ſowie von 

zu (je!) ern große ag eg pe den Herren: M. Blum in Meiningen, Erwin T. Bußmann 
unmwejen«. iſt eine wahre enleje von Stilmuftern: | , P : 
(5.135) » Die Prazis durch Neformen zu wirten, ift ja da& Feld der ei Newart (RI), Hugo Buttmann in Marjeille, Land: 

Frauen; jol fie aber ‚durch eigene Kraft‘ nach allen Seiten bin gründ- gerichtsrat a. D. Albrecht Conradi in Stendal, Dr. Däfar 
lich durchgeführt werden, jo müfjen gewifje Damen auch ihre innerjten Dreijel in Elberfeld, Ingenieur J. Krane. Fiſcher in Santiago 
Kreiſe zu beadern fuchen. Um ein beftimmtes Ziel zu erreihen, | (Chile), Paſtor Heinrich Fliedner in Haiferswerrh, Wilhelm 

Biejen in Antwerpen, Nud. C. Bittermann in Odeſſa, Baron 

Viktor von Grafjenried in Ben, Ernit Heitheder in St. 

am eine Bortion jelbitlojer Eigenichaften.« (S. 137) » Die ein- 

Petersburg, TH. Heyſe in St. Petersburg, H. ©. Hilfen in 

achſte Art num, um Rang und Stand ded Mannes durch die 

Baltimore, Proviantamtädireftor a. D. Hollmann in Hannover, 

| 

obligate Frau zu erfahren, bleibt die form: ‚Die Frau reip. 
Gemablin des Proſeſſors, Neglerungärais ulm‘ — Die diverje 

Rofipraftifanten Hunfe in Tanga (D.⸗O.-Afrika), Beamten 

Georg Köfter in St. Petersburg, Delan Kübel in Bayreuth, 

Titulatur der Subalternbeamten zugerechnet, denn gerade in dieſen 
Kreiſen halten die Damen gem jtreng auf ihren unberechtigten 
Titel. Mit derartigem Gattungs-Prädilat kann und muß Alle- 
welt (!) ſich zufrieden jtellene. Meizend in feiner zierlichen Kürze 
ift auch dad Säpchen (5. 137): »Nimmt man diejes Beilpiel aus | Bankherrn Aug. Leipert in Kempten, Gerichtsaftuar R. Lienig 

—* Berl a — aa es bo = in Rüdesheim, Dr. Lubberger in Mülhauſen (Elfah), Friß 
“ Pe "Rei ** Pu Zubberger in Chicago (Ill.), Konjul Mangels in Aſſuncion zur Erhöhung des Genuſſes eine lange Lifte: »Interefjante Bücher Dr. Geinzih Meyer in Almen, Eugen Mägieifen in 

Bietigheim, Jultus Müller in St. Petersburg, E. Neumann 

in Odeſſa, Kauſmann Nils Baulion in Stockholm, Vizelonjul 

Joh. Folk. von Scherling in Rotterdam, Rechnungstat C. 

Thien in Berlin, Hans Wahnung in Leipzig, H. Warnele 

für dentende israuen« einrahmt, hoffentlich nicht für viele »dentende 
Frauen « der einzige Gegenſtand ihres Dentens. — Minna, Minna, 

in Heiltgenjelde (Bez. Bremen) und dem Altonaer Techniler— 

Berein in Altona (Elbe). 

bevor Du Dich weiter bemübjt, die quie Frau Ober Steuer: 
faffiererin über ihre Heine Schwäche zu belehren, geh Du erit 
felber nody einmal in die Schule und lerne was! 

Geihäftliher Teil. 
Im erften Vierteljahr 1904 gingen ein 

a) als Geidhent: 

5 .#. von Herm Regierungsrat Bojc in Reutlingen: 

F. Berggold, Schapmeiiter. 

Briefbogen 
mit dem Spruche des Allgemeinen Deutfhen Sprachvereins 

100 Stüd, poftfrei: 1,30 „4. 
b) an erböbten Jahresbeiträgen von 5.A. und mehr: 

je 20.4. von Sr. Durchlaucht dem Fürften zu Fürften- 
berg in Donaueicingen, von Herrn Ernſt Paul Lehmann 
in Brandenburg (Havel), fowie von der Handetsfammer in i 
Zübed (für 2 Mbzüge) und dem Berband deutſcher Poſt— N ’ 

und Telegrapben-Afjiftenten in Berlin; auf Pappe gezogen, gegen Witterungseinfluß auf beiden Seiten 
10,20 #. von Herm Hugo Bartels in Sevenoals Weard | Kfmibt, und zum Aufhangen eingerichtet. Poſtfrei zum Her: 

ellungspreife von 1.4. 
(Stent); 

10,05 .4. von Fräulein Anna von Öttingen in Berlin; IR RER SEIEN: BAUETEREIGER IE, 
je 10. M. vom Deutihen DOftmarfenverein in Berlin und Die Geſchäftsſtelle 

von Herm Ch. Diederrich in Odeſſa; bes Allgemeinen Deutihen Sprachvereins, 
8.4. von Herm €. 5. Garraux in Bafel; Berlin W30, Mopftrahe 78. 

ſind zu richten an ben Worfipenden, wofür die Heitichrift und fonftige Drudichriften des Bereins geliefert werden) an 
Briefe und Aulendungen für die Wereinsleitung | Geldiendungen und WBeitrittserflärungen (ührlicher Beitrag 3 Mart 

Dtt . die Gejcdäftöntelle 4. 9. des Echapmelfters 
—— ee LH main, dentn· geierenen. Berlagätuchhänbler Serhinand Beragot in Berlin WW, 

) 0 78. 

Briefe und Zuſendungen für die Zeitichrift am dem Sernusgeber, Dberlehrer Dr. Oslar Streicher in Berlin NW52, Paulftraße 10, 
für die Blſenſchaftlichen Beibete an Brofeflor Dr. Baul Bietich In Berlin WW, Mopftrafe 12, 
für das Werbeamt an Eberlehrer a. D. Dr. GUnther Saalfeld, Berlin» Friedenan, Sponholgitinhe 11. 

dur bie Sariftieinund verantuortlich: Dr. Ostar Streicher, Berlin Nw32, Baulftraße 10. Verlag des Algen. Deutigien Epradwereins (3. Berggoß) Berlin. 

Druct der Buchbruderei des Walſenhauſes in Halle a. d. S. 
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Allgemeinen Deutſchen Sprachvereing 
Begründet von Serman Kiegel 

Im Auftrage des Vorſtandes herausgegeben von Dr. Oshar Sireider 

Die Zeltſchrift kann au durch den Buchhandel oder bie Bolt 
unb wird ben Mitgliedern bes Allgemeinen Deutſchen Sprachvereins unentgeltlich fi 8.4. jährlich begogen werd 

Dieie Zeltſchrift erſchelnt jährlich smölfmal, zu Anfang jebet Monats | 

geliefert (Sahrung 34). 

Yubalt: Die Sprachpflege auf den großen Fachverſammlungen. Bon Nealihuldireltor Dr. Albert Harniſch. — Deutfchtum und 
Franzojentum in der Schweiz. Bon Pfarrer Eduard Blocher — Interefie, interefiant. Bon Prof. Dr. Paul Pletſch. — Über die 
deutiche Nechtichreibung und das deutſche Fremdwörterunweſen. — Kleine Mitteilungen. — Sprechſaal. — Bücherſchau. — Beitungss 
ſchau. — Aus den Zweigvereinen. — Brieflaften. — Geſchäſtliches. 

Infolge der Größe und ber Tätigkeit bes hiefigen Zweigvereins 

Die Sprachpflege auf den großen Sahverfammlungen. ſpielt der Deutfche Sprachverein hierorts in der —* — 
Eine dankbare Aufgabe für unſre Zweigvereine. eine gewiſſe Rolle. Das öffentliche Gewiſſen für ſprachliche Dinge 

Der Bweigverein Neichenberg des Deutſchen Spracvereins | it durch ihn im Laufe der Jahre jo geichärft worden, dab man 
hat feinerzeit bei der Vereinsleitung den dantenswerten Vorſchlag, ſich — wie wir mehrfach; beobachtet haben — von vornherein bei 
gemacht, die grohen Jahre 8-Fahverfammiungen (der Lehrer, | derartigen Anläſſen einige Mühe im Sinne unfrer Beftrebungen 
Grzte, Zuriften uw.) um möglichſt rein deutſche Abfafjung igrer | gibt. Sobald die erjten Vorbereitungen zu der Naturforjcer- 
Druckſachen und Berichte zu erfuchen. Der Borftand gedentt | und Arzte⸗ Berfammlung getroffen wurden, wandte fi der Vor—⸗ 

diefer Anregung zu folgen und ein Rundſchreiben mit einer ſolchen Hand des Bweigvereind in amtlicher Form an die Örtliche Ges 
Bitte an die Vorſihenden der zahlreichen Verbände und Vereine | Ibäftsfügrung mit der Bitte, ſchon bei den Einladungen und 
zu erlafjen. jodann bei den weiteren Befanntmachungen und Beröffentlihungen 

Daß biefes Erſuchen viel Erfolg haben wird, ift nach den auf bie Pflege einer guten und möglihft rein deutſchen Sprache 

Erfahrungen, die man mit derartigen allgemein gehaltenen | bedacht zu fein. Da überdies zu dem 1. Gejhäftsführer des 
Anregungen zu machen pflegt, zu bezweifeln. Günftigftenfans | biefigen Ortsausjgufies, Herm Profeſſor Dr. Hornftein, pers 
wird man es wohlwollend aufnehmen, vieleicht aud) in demfelben | ſönliche Beziehungen beftanden und diejer ſelbſt grundjäplih auf 
Sinne beantworten. Meiſtens jedod wird es >zu den Aftene | dem Boden des Epradvereins jtand, jo hatte dieſes Vorgehen 
genommen werben, wenn es nicht in den Papierlorb wandert. | beiten Erfolg. 

Die wenigen Leiter der Verfammlungen, die eine folche Bitte zu | Was fih von dem früheren Naturforidhers Berfammlungen 
erfüllen geneigt fein mögen, jehen ſich bei der Durchführung vor | ber vorfand, war nicht übel, und es muß ausdrüdlih anerkannt 
eine Aufgabe geitellt, deren Löſung viel Arbeit und Sachtunde werben, daß auch jhon bie Beröffentlihungen der 74. Narl&bader 
erfordert und auferdem die Vereitwilligkeit, manchem Widerftand | VBerfammlung ein erfreuliches Streben befonders nad Eprad- 
zu begegnen. Dazu muß man mit dem jteten Perſonenwechſel reinheit bemeifen. Unfre Sache bricht ſich eben unaufhaltjam Bahn. 
in Borfit und Leitung folher Verbände rechnen. Der gegen- | Beilpielsweije fanden ſich bereitd, um nur von biefem augen- 
wärtige Vorſihende mag die beten Abfichten haben, auf eine gute | fäligften Kennzeichen zu reden, folgende gut deutſche Ausdrücke 
und reine Sprache der Vereinäberichte hinzuwirten — dem Nadje | ftatt zopfiger fremder, zum großen Teil wohl ſchon von noch 
folger dagegen liegen diefe Beftrebungen mehr oder weniger fern, | früher her: Verſammlung jtatt Kongreb, Fachgenoſſen — Kollegen, 
und es bleibt alles beim alten. Ausihup — Komitee, Gruppe, Abteilung — Sektion, Schriftführer 

Anders ift es, wenn bei der Abhaltung großer Verfamm- | — Protofollführer, allgemeine Berfammlung — Generalver- 
fungen rechtzeitig auf die Veranftalter unmittelbar eingewirkt | fammlung, Feſtvorſtellung — Galavorftellung, Anmelbefrift — 
werden kann. Durchweg finden ſolche Verfammfungen ja in | Anmeldetermin, Beleuchtung — Jlumination, Ausflug — Partie, 
größeren Städten jtatt, in denen meiſt auch ein Zweigverein des | Schapmeijter — Kaffierer, unentgeltlih — gratis, Wohnung — 
Deutihen Sprachvereins jeinen Sit hat. Nimmt diefer dann die | Duartier, veröffentlichen — publizieren, Sapungen — Statuten, 
Sache in die Hand, fept er ſich frühzeitig mit dem leitenden Pers | örtlich — lokal, Borfigender — Präfident, Bildung — Konſti— 

ſönlichteiten in Verbindung, bietet diefen die fachkundige Hilfe der | tuierung, Stod — Etage. 
BVereinämitglieder an, jo wird ein Erfolg in ber Regel nicht aus— Es iſt in der Hauptſache das perſönliche Verdienſt bed Prof. 

bleiben. Hornſtein, daß in Kaſſel nicht nur dieſe Verdeutſchungen erhalten 

So hat der Zweigverein Kaſſel gearbeitet, als im vorigen | blieben, ſondern fo ziemlich reiner Tiſch gemacht worden iſt. Wie 

Jahr die 75. Verfammlung deutſcher Naturforjher und | ein Vergleich der amtlichen Beröffentlihungen der 75. Natur: 

Ärzte in Ausſicht ftand, und es wird nüßzlich fein, an dieſem Veifpiel | forſcherverſammlung zu Kaſſel (Einladungen, Tageblatt, An- 

in Sürze zu zeigen, auf welde Weiſe auch andere Amweigvereine | weilungen für Einführende, Schriftführer uſw.) mit den voran⸗ 

bei den großen Fadverfammlungen erjolgreid; wirken fünnen. gehenden Karlsbader Berichten zeigt, find hier mod folgende 
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unnüge Fremdwörter ausgemerzt worden: Thema (&egenftand), 

Referent (Berichterftatter), Referat (Bericht), Feſtreunion (Gartens 
fejt), Bureau (Geſchäftsſtelle), Legitimation (Ausweis), direft 

(unmittelbar), adrefjieren (richten), Sigungslofal (Sikungsraum), 

Gafthofslofal (Berpflegungsftätte), Programm (Plan), Präſenzliſte 

(Anmwejenheitslifte), Deforation (Ausfhmüdung), Organifation 

(Bufammenfegung oder Leitung und Wrbeitöverteilung), Adrefie 

(Bohnung), Demonjtration (Vorführung), Diekuffion (Beſprechung), 

Inftruftion (Anweiſung), Redaktion (Schrijtleitung), Expedition 

-(Gejchäftäftelle), Plalat (Anſchlag), Garantie (Gewähr), Exkurſion 

(Tagesausflug), Rejtauration (Wirtſchaft). 

Bas noch übrig bleibt, find teils Ansdrüde, die wörtlich aus 
ben Sapungen ber Gejellichaft übernommen werben mußten, wie 
Publifationsordnung, Manuftript u. dergl., teils find es bie 

wifjenichaftlihen Fachausdrũcke, für die ed zum großen Teil keine 

eingebürgerten Berdeutihungen gibt. Immerhin fünnte Meteoro- 
logie durch Wetterfunde, Geographie durch Erdkunde, Karto— 
graphie durch Hartentunde, Medizin durch Heiltunde, Balneologie 
durd; Büderfunde, Hydrotherapie durch Wajjerbehandlung, Gynä- 
fologie durch Frauenkrankheiten, Hygiene durch Geſundheitslehre, 

Aftronomie durd) Sternfunde unbedenklich ſchon jept erjegt werben. 

Die Aufgabe der Zmweigvereine, bei denen die nächſten Vers 
ſammlungen jtattfinden, alfo 1904 zunächſt Breslau, wird es 

fein, das Errungene feilzuhalten und weitere Fortichritte zu erzielen. 

Den Drud der wiffenichaftlichen Berhandlungen der Verſammluug 

bejorgt die Leitung des Hauptvereins, nicht die örtliche Geſchäfts— 

führung, jo daß ſich diefer Teil der Veröffentlihungen der ört- 

lichen Beeinflufjung entzieht. 

Ich komme zum Schluß: Anſchreiben in amtlicher Form und 

mit dem Anerbleten jachtundiger Hilfe find ald Unterlage für 

das Vorgehen qut und nötig, aber fie nügen nichts, wenn nicht 
die Hauptbedingungen erfüllt find: 1. Der betr. Zweigverein muß 
fi) durch unermüdliche Tätigfeit ein moralijches Gewicht in 

der öffentlichen Meinung jeines Ortes jihern, jo daß man ihn 

nicht unbeachtet laflen fann, ohne Anftoß zu erregen; 2. e8 muß 

perjönlihe Fühlung zu den einfluhreichen Perjönlichkeiten ges 

wonnen werben, namentlich zu denen, die bei den Berfammlungen 

bie Arbeit verrichten. 

Kajiel. Albert Harnijd. 

Deutihtum und Sranzoientum in der Schweiz. 

In Nr. 10 diefer Zeitjchrift vom vorigen Jahre hat Dr. Eduard 

Prigge im Anſchluß an Morf und Zimmerli über den Kampf 
des Deutjhtums mit dem Franzoſentum in der Schweiz Mits 
tellungen gemacht, die, obſchon im allgemeinen richtig, mich doc 

zu einigen Bemerkungen veranlafien. Dabei muß fogleich gejagt 

werben, daß meine Bemerkungen eigentlich Morfs zuerit in ber 

»Meuen Zuricher Zeitung« veröffentlichte und dann in Buchform 

erjchienene Nusführungen über »Deutiche und Romanen in ber 

Scweiz« treffen, die ich nicht wie Prigge sine ira et studio 

finden kann, denn Morf braucht ſcharfe Worte gegen die nad 

feiner Anſicht zu eifrigen Vertreter ded Deutichtums an ber 

Sprachgrenze. 
Morf und Prigge wollen uns über die drohende Verwel— 

fchung des Oberwallis mit der Eroberung des rätoromaniſchen 
Graubündens tröjten. Wer die Sade aus der Ferne betrachtet, 

mag auf bergleichen Gedanfen fommen. Bir an ber Sprach— 

grenze müſſen darin anders fühlen. Wir wünſchen eben nicht 
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verwelſcht zu werben, gleichviel ob drüben in Graubünden die 

Rätoromanen anfangen ihre uralte Sprache aufzugeben und deutjch 
zu reden. Falls das linke Rheinufer und die Stadt Frankfurt 

am Main von Frankreich erobert würden, die in der genannten 

Stadt wohnenden Herren Prigge und Morf würden es fimer 

für einen ſchlechten Troft anfehen, wenn wir ihnen fagen wollten, 
dafür habe Preußen Krakau befept! Ferner muß gefagt werden, 

daß die Berwelihung des Oberwallis durchaus feine fogenannte 

»natumotwendige« Sache ift. Berichiebungen der Spradgrenze 
find in den meiften Fällen die Folge von Wanderungen, und da 
das Oberwallis bisher fein Nuswanderungsgebiet unfrer franzö- 

fiihen Landsleute geweſen it, fo ſehe ich gar nicht ein, weshalb 
wir es ſchon im voraus als deutſches Spradhgebiet aufgeben, und 

noch weniger, weähalb wir die Anfiellung welſcher Bahns und 

Poſtbeamten in diejem rein deutichen Gebiet als felbftverjtändlich 

anjehn jollten ftatt als einen Mißgriff der eidgenöſſiſchen Verwal- 

tungen. Wenn die Graubündner zum Deutjchen übergehn wollen, 

fo ift das etwas ganz andres, als wenn man ben deutjchen Obers 

wallifer nötigt, fich im Umgang mit den Behörden des ihm oft 
nicht befannten Franzöſiſch zu bedienen. 

Der Vergleich mit dem Teſſin ift infofern ganz unzutreffend, 

als dieſer Kanton niemals durch die Gotthardbahn verdeutſcht 

werben wird, während die Eiſenbahn im Wallis wirklich, wie Morf 

und Prigge zugeben, verwelſchend wirft. Im Birstal freilich, 

zwiſchen Bajel und Biel, hat die Bahn verdeuiſchend gewirkt; ob 

endgültig, wird man erjt jagen lünnen, wenn e8 mit bem Schuls 

wejen im Jura anderd geworden fein wird. Aber auch die Ge— 

winnung des Birstals jür das Deutſchtum ijt für uns im Wallis 

fein Grund, den Berluft des Oberwallis ohne Widerrede umd 
ohne Widerjtand als »naturmotwendige hinzunchmen. 

Prigge ſpricht auch von dem verwelichenden Einfluß des Staates. 

Hier muß indefjen genau unterjchteben werden zwifchen Bund und 
Kanton (der reichs deutſche Leſer dente an Reich und Einzelitaaten). 

Es iſt meines Willen! im Wallis nie über verwelidende Nei- 

gungen der Kantonsbehörden geflagt worden. Wohl ijt der Eins 

Huß des Franzöſiſchen aud bier überwiegend, aber die Wallifer 

Kantonsbehörden verkehren auf dem deutichen Sprachgebiet mit 
den Gemeinden und den Einwohnern durchweg dentich. Gellagt 

und mit Recht gellagt wird aber darüber, daf; die Bundesbeamten, 
d. h. die Angejtellten der eidgenöffiihen Verwaltungen (Poſt, Teles 

graph, Zoll) und die Eifenbahnangejtellten (erit jeit 1903 Staates 

angejtellie), ſich erlauben auf deutichem Boden mit der Bevölferung 
franzöfiich zu verlehren und das gejamte, von Siders an rein 

deutſche Oberwallis als franzöſiſches Spradhgebiet zu behandeln. 

Diefe Mikgriffe lommen einfad) daher, daß das Wallis jeiner 

geographiihen Lage wegen bei eidgenöſſiſchen Kreiseinteilungen 
meijt dem Sreis Lauſanne zugeteilt wird. Wir haben jedoch genug 

Bertrauen zu unſern oberjten Landesbehörden, um auf baldige 
AbHitje feit zu hoffen.) 

Sitten im Wallis. Eduard Bloder. 

1) Über die Spradwerhäftnifje im Wallis werden in nädjiter 
eit die »Alemanniae (Freiburg i. B.) unter dem Titel »Aus dem 

Spradjleben des Walid« und die »Deutiche Erde« (Gotha bei 
Perthes) genaue Mitteilmmgen aus der Feder des Verfajjers vers 
öffentlichen. Er wird den meiften unjerer Lejer jchon durch einen 
ausgezeichneten und |. 3. viel beachteten Aufiag in den Preußi« 
ichen  abrbüchern über den »Rüdgang der deutichen Sprache in 
der Schweiz befannt fein, von dem Zeitichrift 1900 Epalte 139. 
berichtet worden ift. Bol. zu den Ausführungen oben aud die 
Ki. Mitteilungen diefer Nummer Spalte 139}. Str. 
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Interefie — interefiant. 

B. Ruſt (Die Oberrealſchule ald hbumaniftiihe Bildungs- 
anjtalt) in der Monatsjchrift für Höhere Schulen, 1903, ©. 62: 

Unfer Verhältnis zum Franzöſiſchen fennzeichnet am deut⸗ 
lichſten die Verſchiedenartigkeit des allgemeinen Gefühls gegenüber 
der franzöfiichen Welt eimerjeits umd dem Mafftichen Witertum 
andererſelts: für diejes hat man immer Liebe und Begeifterung 
empfunden, jene erwedt nur Intereſſe. 

Karl Stord in einem Bericht über die Kunftausftellung bei 
Schulte in Berlin (Deuticye Jeitung 1904, Nr. 8, 4. Januar): 

Sehenswert ift ja leider durchaus nicht gleichbedeutend mit 
wertvoll. Es hat feine guten Gründe, wenn das Wort »inter=- 
eifant« in unferer Kritik eine jo große Role fpielt. Dabei 
bürfte man das Fremdwort ja nicht mit der zunächſt liegenden 
deutichen Überjegung vertauſchen. »Teilnahme« iſt fo viel mehr 
oder doc fo etwas ganz amdered als nterefie. Der Begriff 
Anteilnahme ift mit eingeichlojien, und der bejagt wieder, daß 
mir innerlich gepadt find. Ich möchte ruhig jagen, daß das 
deutſche Wort bier für die eigentlich deutſche Art ftcht. Unſer 
Verhältnis zur Kunſt ift eine innerliche Angelegenheit und ent: 
ſpricht durchaus unserem Gefühl für Perfönlichkeit. Es ijt gewiß 
ein Reichen einer fünftleriihen Kultur, wenn man fo »interejfiert« 
der Kunſt gegenüberiteht. E3 hat jo etwas von Kennerſchaft an 
ſich, die ja in der Regel zunächſt alles Techniſche ſieht und über 
diefer Betrachtung der Einzelbeiten den naiven Blid für das 
Ganze leicht verliert. Deutiher Art bat es immer mehr ent: 
ſprochen, aus dem Kunſtwerk die ſchöpferiſche Perfönlichkeit heraus⸗ 

fühlen und dieſe freundſchaftlich oder in leidenſchaftlicher Liebe 
ns Herz zu fließen. Die Liebe Hat überall das jchöne Vorrecht, 
gegenüber Schwächen bes Geliebten blind zu fein. — In unjerer 
Kritik ift in den legten Jahren, in denen man jo gem über die 
alte äjıhetiiche Schule jpöttelte, die doch auch wieder einfeitige 
Kritit vom Standpunft des »nterefjanten« aus zu einer Macht 
geworben. Richard Muther und jeine Anhänger find ihre Vers 
treter. Für mein Gefühl birgt diefe Art der Kritik eine große 
Gefahr. Auch Franke und vertradte Ericheinungen find inter- 
eſſant. Sicherlich find auch fie für den Ktulturſorſcher wichtig, 
für ihm oft viel bebeutiamer, als tüchtige, aber in den vertrauten 
Bahnen wandelnde Künfiler. Auch den Ärzten ift ein Stranfer 
interefianter, als zehn Gejunde. Aber der Kunjtkrititer hat eine 
höhere Pflicht als Über feine perjönlichen Empfindungen Tage- 
buch zu führen. Er jollte Sunfterzieher fein. Nun wird der 
wirkliche kluge Pädagoge nimmermehr verfuchen, feine Schüler 
dadurd) vor dem Böjen zu bewahren, daß er diefes möglichjt 
ausführlih und eindringlich ſchildert. Als z. B. unlängit ber 
Norweger Eduard Mund) eine Ausftellung von Gemälden vers 
anftaltete, die ficher jebermann für ungejund oder geſucht oder 
unreif erflärt, da wurden darüber Spalten geichrieben. Es ijt 
fo interejjant. Ludwig Richter ift nicht interejfant, infolge 
defien »hat er für uns keine Bedeutunge. Ahnliches war in ver: 
fhiedenen Berliner Blättern zu leſen. Daß das Publilum 
fchliehlich das für wichtig hält, von dem viel geichrieben wird, 
ift Teicht erflärlih. Daß weniger felbitändige Künftlernaturen zu 
der Überzeugung fommen, dab fie fih nur »interefjante aufgus 
führen braudyen, um gehörig von ſich reden zu machen, dajür 
liehen ſich genug Beiſpiele beibringen. 

In diejen beiden Äußerungen wird das eine Mal nur tats 

ſüchlich, das andere Mal mit ausdrückllichen Worten Interejfe, 

interefjant im Einme einer nur verfiandesmähigen fees 

tischen Beteiligung genommen. Das ift zweifellos richtig, wird 
aber meijt nicht erfannt. In unſerer eigenen Sprache haben wir 

wenig finnverwandte Wörter, die jo wie Intereſſe, interejjant 

aller Gemũtswärme bar find; dem Deutſchen verbindet ſich nun 

einmal Gemütliches gem mit jeder Beteiligung an einer Sadıe, 

Darin liegt auch zum Teil der Grumd, weshalb wir für In— 

terefje, interejjant, wenn fie ums in die Feder ober auf bie 

Lippen kommen mwollen, fo ſchwer einen geeigneten beutichen Erſatz 

finden: die finnverwandten bdeutfchen Worte fcheinen uns dann 

mehr zu jagen, tiefer zu faflen und voller zu fingen als das, 

Zeitfrift ded Allgemeinen Deutſchen Sprachvereins 19. Jahrgang 1904 Rr.5 134 

was wir mit Intereſſe, interefjant eigentlih ausdrüden 

wollten.‘) Und daß wir eben nicht mehr zum Ausdruck bringen 
wollten als eine rein verſtandesmäßige Teilnahme, das hat ofjens 

bar wieder darin feinen Grund, daß Intereſſe, interefjant fi 

nun fchon lange Jahre in unferm Wortſchatz jo breit machen, fo 

üppig wuchern und die deutjchen Genoſſen fo überwuchern durften. 

Wir haben hier einen der auch ſonſt nicht feltenen Fälle, daß 

Fremdwörter nicht bloß fremde Laute und Formen in unjere 

Sprache, fondern auch etwas fremdes, Undeutſches in unfere 
Auffafjungs- und Denkweiſe einführen. Die wahllofe Anwen- 

dung von Interejje, intereffant und interefjieren madıt 
und gemüts- und gefühlsärmer als wir num einmal tatſächlich 
find, und diefe Erwägung follte wohl geeignet fein, der fremden 

Wortſippe elwas den Weg zu verlegen und nachdenklichere Deutiche 

wenigſtens zu veranlafien, Intereife uſw. nur da zu gebrauchen, 

wo lediglich veritandestühle Auffaſſung und Betrachtung anges 
bracht ift. Für ſolche Fälle, aber auch nur für ſolche jollte man 
die Berechtigung des ⸗Intereſſes und des »ntereffantene aus⸗ 
brüdlich zugejtehen, wie das auch Karl Stord oben tut. 

Zu K. Storcks Ausführung möchte ich noch folgendes ergänzend 
bemerfen. Daß in ben Urteilen über die Kunſt heute Begriff und 

Wort »intereffant« als etwas entſcheldend Wichtiges vielfach in den 
Vordergrund tritt, hängt offenbar zufammen damit, ba in 

unferer gegenwärtigen Kunſtpflege die Kunſtkritil einen zu brei- 
ten und ber ſchlichte Kunſtgenuß einen zu ſchmalen Raum ein- 

nimmt. Hanslid hat einmal geäußert, der Unterſchied zwifchen 

Publilum und Kunſtlritilern beſtehe darin, daß jenes bei dem 

Kunftiwerk etwas fühle, dieje aber nichts. Sie denken eben, jtatt 
zu fühlen, und find geneigt, das »Anterefiante« auf den Schild zu 

erheben, d. i. das verjtandesmähig Begreifbare, das Merkwürdige 

und Auffüllige ftatt des gemütlich Anziehenden, Anteilnahme Er— 

wedenden, Auge oder Ohr Anmutenden, Aniprechenden und Bes 

friedigenden. Wiſſenſchaftliche Aithetit und Sunftkritit müſſen 

natürlich da jein, aber für die Allgemeinheit des Volkes find fie 

zumelft nicht Kaviar, fondern Gift; fiatt bem einzelnen den Bus 

gang zu den Kunftwerken zu ebnen, veriperren fie ihn nur allzu 
häufig. Die auf Humfterziefung des Volles gerichteten Beſtre— 

bungen der deutſchen Gegenwart werden ihr Biel nur erreidıen, 

wenn davon das Intereſſante jem gehalten wird, dem Begriffe 

nach vor allem, aber aud das Wort follten die meiden, denen 

es Ernſt damit ijt, dem Gemüt unferes Volles im Kunſtgenuß 
einen Jungbrunnen zu ſchaſſen, an dem fich alt und jung, 

hoch und niedrig erquiden fann. 

Um jchließlih aud) aus dem Gebiete der Dichtung einen 

»interefiantene Fall anzuführen, jei auf Ibſen hingewieſen. 

Seine Dichtung ijt nicht poetiſche Offenbarung, jonbern Gefell- 

ichaftsfritif in dramatiſcher Form. Das ift fchon öfter ausge: 

fprochen worden und darin liegt der Schlüfjel ſowohl für die Hoc: 

1) Das ift recht deutlich erfichtlich aus der —— Aus 
jammenftellung, die es gibt, aus der »Ilberfichtätafel der Vers 
deutichungen von Intereſſe und feiner Eippe« (von M. Müller), 
Beil. zu diefer Ztichr. 1901, Nr. 3. Am nächſten jteben an vers 
ftandesmäßiger Kühle dem Adj. interefiant wohl die Zufammen- 
fepungen mit swert: bemerfen®-, ſehens-, hörens-, ſchon nicht 
mehr beadhtenswert, denn in beachten liegt meijt jchon etwas von 
freundlicher Anteilnahme. Bon den Zufammenfefungen mit würdig 
it mertwürdig dem interefjant nahe, weil es durch die häufige 
Verwendung von dem in würdig liegenden Gefühlswert viel ein— 
gebüßt hat. Außerdem etwa noch: auffallend, auffällig und unter 
richtend. Schlimmer noch ſieht's um Intereſſe felbit. Bon Be- 
achtung gilt das von beachtenäwert Bemerkte; Rüdficht, Aufmerl⸗ 
famteit, Berftändnis find, obwohl ſie's ſcheinen könnten, doch 
jelten obne einen aus dem Gefühle ftammenden Nebenwert. 
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ſchätzung, die Ibſen von der Kritik in Deutjchland zuteil geworden, 

ald aucd dafür, daß das deutſche Voll fein ſeeliſches Ver— 

hältnis zu ihm gefunden hat.) Ibſens Dramen find intereſſant, 
fie find »Sulturdofumente«, wie ein andered modernes Schlagwort 

für das lautet, was Anjprud erhebt, Kunft zu fein, aber ber 

verflärenden Wärme des Gemüts ermangelt, ohne bie ber 
Deutjche wahre Kunſt fich nicht vorzuftellen vermag, für das, 

was mit andem Worten nicht von beutfchem Kerzen fommt 

und jo auch nicht zu deutſchen Herzen fprechen kann. 

Paul Pietſch. 

Über die deutſche Redbtihreibung und das deutiche 

Sremdwörterunweien 

ſprach im preußiſchen Abgeordnetenhauſe in der Situng vom 

13. April d. 3. bei der Beratung des Unterrichtsetats der Abg 
Prof. Dr. Berndt (Gumnafialoberlehrer in Hamm in Weftf.) 

in einer bemerfenswerten Rebe, aus ber einige Stellen bier Platz 
finden mögen. 

Es ſei dankbar anzuerfennen, jo begann der Redner, daß 

ber Unterrichtsminiſter im abgelaufenen Rechnungsjahre die zu 
einem vorläufigen Abſchluß gebrachte einheitliche deutſche 

Reditihreibung mit Nachdrud in den höheren Lehranſtalten 

eingeführt und Sorge dafür getragen babe, da fie in den Ber: 

öffentlihungen feiner Verwaltung und ebenjo bei ben übrigen 

Behörden angewandt werde. 
»Diefe Entichliehung iſt dadurch noch bebeutiamer geworden, 

daß die deutſchen Bundesregierungen und außer Deuticland 
Öfterreich, die Schweiz und die Deutſchen in Norbamerita den 
Anregungen des Herrn Miniſters gefolgt find und die neue 
——— angenommen haben. Das deutſche Wort er— 
ſcheint jeßt, ſoweit die deutſche gun e Klingt, in bems 
felben Gewande. Diefes nad mehr als IOjähriger Arbeit 
um Abſchluß gebrachte Werl wird ein unverwellliches Blatt im 
Sußmestrange der preußifchen lnterrichtöverwaltung und bes 
jebigen Minifteriums bleiben. Es begann mit dem Wieder: 
erwachen des deutſchen Nationalgefühls, und biejes Hin: 
wiederum wird eine dauernde Stärkung darin finden. Die daran 
Im Ernſt und im Scherz geübte Kritit hat doch nicht die Michtigs 
feit der Grundſätze erichüttern fünnen, auf melden diejes Wert 
beruht; denn fie find die einzig möglichen. Es galt einer 
feits das deutſche Wort zu reinigen von den Schnörteln, welche 
ih) im Laufe von drei Nahrhunderten wie eine Art Rokolo an« 
gefegt hatten. Anderſens galt es, das MWortbild zu jchonen, 
welches fich durch die Literatur, durch den Unterricht und durch 
die Preſſe eingeprägt hatte. Daraus mußten ſich Widerfprüche 
ergeben. Die Löſung lonnte nur im Wege bed Kompromiſſes 
erfolgen. Aber fie ift eine glückliche geweſen. Doc an ſich 
hieraus zugleich, daß der Abſchluß nur ein vorläufiger ſein kann, 
dab das Wert Über ſich Hinausweift.« 

Der Redner zog zum Beweiſe und als Beiipiel hierfür das 
Dehnungs-h heran, das alle »Näte« hätten laſſen müfjen, aber 

in unferm Kohl und Kohlen würden wir noch lange ein einge- 

fchwärztes h finden, obwohl uns doch das Zeitwort holen und 

die Pole am Himmel mie die Polen auf Erden gelehrt hätten, 

daß wir ein langes ober langgewordenes o auch ohne h jprechen 
fünnten. Hätte man joldie Grundjäße aber durdführen wollen, 
jo hätte die ganze Berbejierung der Rechtſchreibung unterbleiben 
müflen. 

Weiterhin ſprach der Nebner über das fFremdmwortunmejen: 
»Der Gebrauh der Fremdwörter im mündlichen und 

fchriftlihen Ausdrud wird auf den höheren Lehranjtalten in ver- 
ftändiger Weiſe eingejchränft, Auch hierzu hat der Herr Minifter 

1) Darüber Hat ſich ri Lienhard in der Zeitfchriit » Hod- 
land« (1903, November) geäußert (»Bedenfen gegen Ibjen«). 

in Form und Inhalt feiner Erlafje eine bedeutfame Anregung 
gegeben. Alle übrigen Berwaltungen find nad) dem Borgange 
der Militärs und Eifenbahnverwaltung bemüht, dem Fremd: 
wörterunwefen zu fleuern. Hi find ganz befonders bie 
Böglinge der höheren Xebranftalten berufen. Den 
Deutſchen wohnt nun einmal im Unterſchiede von allen anderen 
Nationen eine unverwüftliche Neigung zum Fremdwort bet. Für 
jedes Fremdwort, welches die Verwaltung herausſchafft, bringen 

andel und Induſtrie fieben neue herein. Sie find nicht alle 
o hübſch wie Dallifeife. Das ift doch wenigften® auf heimifchem 
Boden gewachien und lann nad zwei Seiten Sympathien er: 
weden. Uber wir machen uns ja alle mitſchuldig, indem 
wir unferer Neigung zu ben Fremdwörtern nicht immer gehörig 
entgegentreten.« 

Rleine Mitteilungen. 
Auf das vom Deutichen Sprachverein im vorigen Jahre erlafiene 

11. Preisanäfhreiben: »Wie ift die Sprachverderbnis im 
deutſchen Handelsſtande zu befämpfen?« (vgl. den vorigen 

Jahrgang der Beitichrift, Sp. 201) find bis zu der feitgejtellten 

Endfrift (1. April d. 3.) im ganzen 33 Arbeiten eingegangen, 

und zwar nicht nur aus allen Teilen Deutjchlande, jondern andı 

aus dem Auslande und jelbjt aus dem »fernen Ditene. Da 

die Beurteilung der zahlreihen und zum Teil ziemlich umfang: 
reihen Arbeiten durch fünf Preißrichter viel Zeit erfordert, io 

wird bie Entiheidung kaum vor Ende dieſes Jahres zu erwar⸗ 
ten fein. 

— Wenn hochſtiehende Berjünlichfeiten den Beftrebungen dei 

Sprachvereins nicht nur geneigt, ſondern förbernd entgegentommen, 

jo lann das nicht dankbar genug anerfannt werden. Auf perjös⸗ 
liche Veranlaſſung Ihrer Königl. Hoheit der Frau Großherzegu 
von Baden find nämlich die 20 Vorträge »AZur Äſthetik des 
deutſchen Profajtils« zurüdzujühren, die der Freiburger Brofejior 

N. Woerner in diefem Winter in Karlsruhe gehalten bat. 
AS die Frau Grofherzogin erfahren Hatte, daß er am ker 

Univerfität Freiburg, wie früher ſchon in Münden, Seit 
wieder als Lehrgegenftand eingeführt habe, ergriff fie jogleid den 

Gedanken, in die Reihe von Vorträgen, die fie alljährlich für 
gebildete Damen aller Stände veranftaltet, auch diefen wichtigen 
Gegenſtand einzubeziehen. Die Borträge fanden dann von Oftober 

bis Mitte März im Saale des Biltoriapenfionates zu Harldrubt 
ftatt unter jehr erfreulicher Beteiligung. Der Vortragende if, 
wie er felbjt in einer Ankündigung (Babifche Prefie Nr. 246 vom 

21. Oftober 1903) bekannte, von der Überzeugung durchdtungen, 
»daf; nicht nur aus Nüplichkeitsgrinden, jondern um viel höherer 

Güter willen, die Mutterjpradhe und alles, was mit ihrer Pilegt 
zufammenhängt, dem wahrhaft nad) Bildung Strebenden fo an 

gelegen fein muß wie irgend ein Zweig der ſchönen Wiſſenſchaften 

und Stünfte« Nachdem er an diefer Stelle ferner als die beiondert 
Aufgabe feiner Vorträge bejtimmt hat, der Schablone und der 

» Schönheitelei« entgegenzuwirfen — wie Goethe einmal alles 
Gezierte, Überladene, Übertriebene im Stil bezeichnet — ſpricht 
er fich noch über die Art der Unterweiſung aus und ſchließt mit 
einer Rechtfertigung feiner Abſicht, folche Vorträge über Die 
Mutterſprache an Frauen zu richten. — Bon der höheren Töchter: 
ichule bringen umjere frauen häufig genug eine große, ja ii 
große Hochſchäßung für die Fähigkeit, fremde Spraden äuferlih 
zu beherrichen, mit ins Leben, aber wenig Veiſtändnis für den 
Wert und die Pflege der eignen Sprache. Darum wünſchten mt 
recht jehr, daß dieje Worte allen deutſchen Frauen zu Herzen gingen: 
»Gerabe den Frauen llegt es ob, das nationale Gut, das It 

von Geſchlecht zu Geſchlecht weiterzugeben berufen find, mit, eignen 
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Bemühen fich rein und jchön 3 bewahren, auf daß die Sprache 
und Ausdrudsmeife der Mutter auch den heranwachſenden Kindern 

noch Borbild fei, auf daß die Frau als Pilegerin edler und feiner 

Sitte überall in ihrem Kreife aud der Sprachſitte hegend und 
baltend ſich annehmen tünne.« 

— Zum Machtbereich der deutihen Sprache. Der befannte 
deutſche Geſchichtsſorſcher, Dietrih Schäfer, ſchließt feinen 

Abriß der ⸗Kolonialgeſchichte (Sammlung Göfchen 1903) mit 

folgender Ausführung: 
... > Niemand vermag zu fagen, wie die Zukunft fich geftalten 

wird, aber daß die germanijchen Völler mit günjtigeren Aus— 
—*— in das 20. —EX eintreten, als die romaniſchen, 
ſt unleugbar. 

In erſter Linie gilt das ja vom angelſächſiſchen Zweig des 
groben teutoniſchen Stammes. Aber auch für die Deutihen 
eftebt durchaus die Möglichkeit, fih im Wettbewerb 

zu behaupten. Noch find fie mit den nahezu 75 Millionen, 
ie ihre Sprache Mutterfprahe nennen, wenn man Briten 

und Umeritaner auseinander hält, das zahlreichſte weihe 
Volt der Welt, und bringt man auch nur diejenigen von 
ihnen in MAnichlag, die auf dem Boden des beutichen Reiches 
wohnen, jo find fie Briten umd Franzoſen an Zahl überlegen, 
Heben nur Rufen und Ameritanern nad. Ihre Sprache und 
Art auf aufereuropäiihem Boden zu größerer Geltung zu 
bringen, wie es Engländer umd Franzoſen, Rufen und Ameris 
faner getan haben und fortgefept tun, dazu ijt es noch nicht 
zu jpät, wenn auch Zeit nicht mehr zu verlieren iſt und Ge— 
egenheiten nicht mehr verjäumt werden dürſen. In ſolchem 
Streben liegt fein franthaftes, ruhmſüchtiges Chaupis 
niftentum, wie beihränfte oder bösmillige Heper es 
zu brandmarten bemüht find, jondern die gejunde, 
natürliche Betätigung vorhandener Trieb» und Lebens— 
fraft. Ein Volt, das darauf verzichtet, dem eigenen Geiſt und 
die eigene Art zur Geltung zu bringen in dem vielfarbigen Bilde 
menſchlicher Kultur, verfäumt feine Pflicht nicht nur gegen ſich 
jelbit, jondern auch gegen bie Menjchbeit und verdient nichts 
anderes, als daf bie Geſchichte huwegſchreltet Über feinen Beitand. 
Diefe Aufgabe aber fann eine große Nation nicht löfen, ohne mits 
äuarbeiten an der Unterwerfung der Erbe unter Hand und Geiſt 
des Menſchen, ohne teilzunehmen an den Arbeiten der Koloniſation.« 

Diejes Urteil des um die deutiche Wirtihaftsgeihichte, be= 

fonders um die Gefdichte der Hanfa verdienten Gelehrten fteht in 

wohltuendem Begenfag zu ben öfter gehörten Heinmütigen Urteilen 
über den zufünftigen Machtbereich der deutjchen Sprache. Freilich 

aud Schäfer meint, es ſei die höchſte Zeit und Gelegenheiten bürfen 

nicht mehr verjäumt werden — ob wir heute berechtigt find, die 

Hoffnung, daß das nicht aeichehe, Fräftig zu hegen, barliber werben 

wohl die Meinungen auseinander gehen. Aber fahren lajjen wollen 

wir fie durchaus nicht. Sehr erfreulich Fit dann das fräftige 

Wort gegen bie Verdächtigung ber Betätigung nationaler Qebens- 
kräfte. In Gelehrtenkreiſen z. B. ift noch allzu oft der Aberglaube vor= 
handen, die Wiſſenſchaft müffe hoch erhaben ftehen über dem Denfen 
an bes eignen Volles Wohl und Wehe, und jie würde leiden, wenn 

ihre Vertreter eine entichieden nationale Gefinnung bekennen und 
betätigen. Da redet man dann gern von Ghauvinismus (oder 

aud von »Barbarei«), hängt ſich an jeden Fall, wo wirklich 
einmal der eine oder andre über die Schnur gehauen hat, und 

verwirft um der »Sündere willen die »@erechtene. Bismard 
dachte umgelehrt. meiner Rede, die er am 28. Januar 1886 im 

preußiſchen Abgeordnetenhauſe hielt, führte er aus, daß wir zu 

deutich: nationaler Gefinnung nur ſehr jelten gelangt jeien; »ich 

würde mid) freuen, wenn ich mach diejer Seite hin ein gewifjes 
Rumoren und Radidhlagen im Deutjchland bemerkte, das 

ift mir aber biß jet noch nicht vorgefommen«. Die Ausbrüde 
rumoren und befonders radſchlagen weiſen deutlih darauf 

bin, da er ſich auch eine Übertreibung um des guten ſternes 
willen gern gefallen laſſen wollte, P. Pietſch. 
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— Ein vorbildliche: Beifpiel amtliher Bemühung um Sprach⸗ 
reinheit gibt das fönigl. bayeriſche Bezirksamt für die Amtsge— 
richte Ochjenfurt und Aub in einer Verfügung an die Gemeinden, 

Kirchen» und Stiftungsverwaltungen, Lokalfchulinipeltoren, Armen- 
pflegichaftsräte und Genbarmerieftationen des Amtsbezirles Dieje 
Verfügung, am 29. Februar unterzeichnet und an der Spitze der 
Nr. 30 des Bezirfdamtsblattes v. 10. März d. J. abgebrudt, erinnert 
zunächft an die neue Nechtichreibung und befonderd an bie in 
dem Regelbuch S. 7 enthaltene Mahnung, entbehrliche Fremd⸗ 

wörter zu vermeiden. Sie begnügt fich aber nicht damit, jondern 
der Bezirlsamtmann Otto hat in dem ausführlichen Schriftftüd 

feinen Beamten zugleich eine ganze Zahl folder Fremdausdrücke, 
namentlich lateinijche, nebjt den entiprechenden Berbeutichungen 

bezeidinet und fie im übrigen an die Verdeutſchungsbücher des 
Sprachvereins verwiefen. Das ift ein jehr zweckmäßiges Verfahren; 
denn häufig genug iſt gegenüber allgemeinen Nufforberungen höherer 

Behörden bei den unterftellten Beamten guter Wille vorhanden, 
aber es fehlt für bie Ausführung an gutem Rat. Der bezeidynete 

Teil dieſer nachahmenswerten »Belanntmadhunge lautet: 

Insbeſondere möchte ich empfehlen, in Zukunft folgende jehr 
häufig vorlommende Fremdwörter durch gleichwertige deuiſche Aus⸗ 
drüde zu erjegen: pro = für; etc. — ufw. uff. u. dergl.; influfive 
(mil.) = einschließlich (einſchl.); vicario nomine (v.n.) = In Ver: 
tretung (3. ®.); actum ut supra (a. u. 8.) — gelchehen wie oben 
(g.w.o.), oder bejier: vorgelefen, genehmigt, unterichrieben (v., g-, u.); 
ex mandato {e. m.) = Im Auftrage (3. W.); Etat — Voranſchlag; 
rubrizierten Betreff — nebenbezeichneten Betreffd (bez. Ber): 
Nottfitattion = Mitteilung; notifizteren — befannt zu geben ober 
zu eröffnen; legalıfieren — beglaubigen, beftätigen; legalijiert — 
beglaubigt (begi.); eodem — desjelben Tags (des. T.); 8'% h. 
(hora) = 8° vormittags (vorm.); 6'°h. (hora) = 6'° nadymittags 
(nacdım.); publizieren — veröffentlihen; vertatur ober verte 
(v.) = wende (m.); verso (vo.) = rüdjelt3, umſeitig (umf.); 
vacat = fehlt, jrei, fällt aus ujf.; vacant — unbefept, erledigt; 
in duplo — doppelt, zweifach, im doppelter Ausfertigung; in 
triplo = dreimal, in dreijacher Abichrift; ad — zu; sub — umter; 
janior (jun.) = der Jüngere (d. Füng.), jung (j-); senior (sen.) = 
der Hltere (d. Kit.) alt; scilicet (se.) — das heißt (d. B.); repo- 
tieren (rep.) = mweglegen, zurüdiegen; Rapport = Bericht, Anzeige, 
Meldung; pagina (pag.) = Seite (S.); mundiert (mund,) = ab» 
geichrieben (abgeicht.), gefertigt (gef.); pro anno — jährlid; anni 
eurrentis (a. c) — dieſes Jahres (d. J.); loco citato (l. c.)— am 
angeführten Orte (a. a. O), dafelbit (daj.); in fidem (i.f.) = 
beglaubigt (begl.); factum (fact.)= erledigt (erl.); gefchehen (geich.); 
expediatur (exp.) = abzujenden (abj.); circa (ca.) = etwa, unges 
fähr; dito — deögleihen (desgl.), dergleichen (dergl.), wie vor 
(m. v.); confer (cf.) = vergleiche (vgl.)_ Der Ausdruck brevi 
manu (br. m. == ürſchriftlich, furzweg) wird am beften in Hands 
ſchreiben überhaupt mweggelajien, dafür jepgt man — wenn Rüds 
leitung bes Schreibens erwünjcht — die Abfürzung: g. R. (— gegen 
Nüdgabe) oder g. g. R. — gegen gefällige Rüdlettung. 

Für die Beachtung der obengenannten minifteriellen Anordnung, 
wonach entbehrliche Fremdwörter vermieden werden follen, ift als 
geeignetes Hilfsmittel das vom Allgemeinen Deutihen Sprach— 
verein herausgegebene Verdeutſchungsbuch »die Amtsſprache« 
(7. Auflage 32.— 36. Taufend) jehr zu empfehlen. Falls gemein: 
ſchaftlicher Bezug dieſes Büchleins zum Preiſe von 80 Pfennig 
gewünjcht wird, find etwaige Beſtellungen hieramts bis fpätejtens 
1. Mai d. %. einzureichen. 

Da in letzter Zeit auch feitens der Verficherungsanitalten, Bes 
rufsgenofjienihaften, Militärbehörden uſw. die tunlichite Vermeidung 
von Fremdwörtern in ärztlichen Zeugniffen ujw. gewünſcht wird, 
fo wollen die Herren Bürgermeijter von Aub, Bütthard, Gaus 
fönigähofen, Giebeljtadt, Gnodſtadt, Ochlenfurt, NRöttingen und 
Sommerhaufen auch die dortigen Herren Ärzte und Apotheler von 
Vorſtehendem in Kenntnis jeßen mit dem Beifügen, daß dom 
Allgemeinen Deutihen Spradvereine in vierter u. 
aud ein jehr empjehlenswerted Verdeutſchungsbuch⸗ die 
Heillunde« ericienen ift, welches um den Preis von 60 Piennig 
von der Gejcäjtsjtelle ded vorgenannten Vereins (in Berlin W 3 
Mopftraße 78) zu beziehen ift. 

2 



139 

— Sehr belehrend über die Stellung der Schweizerdeutfchen 
zur Mutterjprade ift ein Meinungsaustaufch zwiihen den Basler 
Nachrichten und einem ihrer Leſer. Oben in dem Aufjage uns 
ſeres Schweizer Mitarbeiter über »Deutihtum und Franzofen- 

tum in der Schweiz«e (Sp. 131 f. biefer Nr.) fehen wir ben Stand- 
punkt treuer verftändiger Anhänglichfeit an die deutiche Sprache 

ohne eine Spur von Gehäffigfeit gegen die Landsleute anderer 
Bunge vertreten. Wer das für natürlich und jelbjtverftändlich hält 

— und dad tun wir ja alle —, der wird mit Verwunderung 

wahrnehmen, melde Empfindungen und Gedanken die Basler 
Nachrichten in der Seele ihres Lefers dadurch erregt haben, daß 

fie den auch unferen Leſern befannten Aufruf der >» Deutihen Erde« 
zur Ermittlung noch gebräuchlicher deutiher Namenformen für 

Orte in fremden Sprad)gebieten (vgl. Sp. 46 unferer Februar» 
nummer) arglos weitergegeben hatten. Der Basler Deutſche 
jchreibt nämlich darüber (Basler Nachrichten Nr. 27 Beilage. 

28. Jan. d. $.): 
— »Solche Nachforſchungen mögen in ber Tat für Deutfch: 

fand (Er meint das Deutiche Rei. Str.) von Wert jein, und es tit 
B. begreiflidermeiie für die Neicheregierung wichtig, in Eliahr 

Kotbeingen jeden Ort und Hof bei feinem alten deutjchen Namen 
nennen zu können, um jeden franzöſiſch Flingenden Laut 
aus dem beutihen Neichsgebiet zu verbannen; auc ber 
berejtgehaltene Name Nanzig ift ganz bübich und fann praftis 
ſchen Wert befommen bei Einverkeibung bes Reſtes von 
Lothringen ins Deutſche Neid. « 

Nach diefer niedlichen, liebensmürdigen Einführung kommt 

er auf die Sache felbit: 
In der Schweiz, wo drei bis vier Sprachen einträcdhtig bei- 

einander wohnen follen, liegt aber die Sadıe ganz anders und 
wir können unfer Miklatien an folder Ausgrabun 
ſchlummernder deutjher Namen für Ortfhalten au 
welihem Gebiet nit verhehlen. Wir Deutichichweizer, die 
wir in der Moajorität find, jollten uns bejonders hüten, uniere 
an Zahl ſchwächeren und darum zur Empfindlichteit mehr bes 
rechtigten Eidgenofjen franzöſiſcher und italienifher Zunge zu ins 
di8ponieren, indem wir ihren Ortichaften oft ohne alle Not deutſche 
Namen finden..... 

— Der ⸗»Deutſchen Erde« kann in aller Stille und in 
erihöpfender Weije gedient werden, indem fie fi... . eine Kopie 
des amtlihen berniſchen Ortsregifters ſchicken läßt. Nimmt man 
fig dabei die Mühe, um humdert Jahre zurüdzugreifen, jo iſt 
noch der ganze Kanton Waadt deutjch dabei! 

Wir übrigen Deutſchſchweizer wollen uns aber lieber jagen, 
daß es nicht unfere Sache ift, die deutſche Spradye zu fördern. 
Überlaffen wir diefe Aufgabe ruhig den Deutichen, und fernen 
wir vielmehr, den welches ein wenig mehr franzöſiſch und den 
fratelli ein wenig mehr italieniſch zu werden (1. Kor. 9, 20). 
Freuen wir und, wenn Namen wie Welen, Ticherlig, Milden, 
Neuß, Peterlingen, Iſſerten, Bumpfel und Eläven ganz in Bers 
eſſenheit geraten, lernen wir dagegen, nicht Schiaſſo für Chiaſſo 
jagen und in Mirolo die zweite Sılbe betonen. Wer weiß, ob 
nicht das Beltlin mitfamt Chlavenna heute jchmweizerifch wäre, 
wenn die Bündner j. 3. dem Selbjtbewuhßtiein und der Sprache 
ber Bewohner des ſchönen Tales mehr Rechnung getragen hätten. 

Was jagen nun die Basler Nachrichten jelbft zu diefen Hufe: 
rungen ihre® »verehrlidyen Korreſpondenten ? Buerjt erklären 
fie ſich mit ihm einig in dem Beftreben, »unjere franzöfifch und 

italtenijch redenden Schweizer Mitbürger nicht unnötig zu reizen«, 
fie fafjen es vorjichtig unentjchieden, ob ſich bei einzelnen reichsdeut⸗ 

ichen Profefjoren, dem Unterzeichnern jenes Aufrufs, dem »wiſſen⸗ 

ſchaftlichen Eifer chauviniſtiſche Beweggründe beimiſchen«, fie 

weiſen es von ſich, »der Deutſchtümelei, der Karilatur berechtigter 

Anhänglichkeit an die angeborne Sprache, weitere Verbreitung 
zu verihaffene, Dann aber erklären fie doch, in den Unterſuchungen 

deutſcher Gelehrten Über die Spracgrenze und der Sammlung 
der dazu nötigen. Unterlagen teineswegs eine foldye Heizung zu 
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erfennen, fie lafien auch feinenggweifel an ihrer Überzeugung, 
dab das Unternehmen zunächſt rein wiſſenſchaftliche Zwecke ver: 

folge, und befennen ſich ſchließlich zu folgender grumbdjäglicen 

Auffafjung: 
» Wenn aber unfer Korreipondent bemerft, e8 jet nicht die Sache 

ber Deuiſchſchweizer, die deutſche Sprache zu fördern, jo können 
wir ihm in feiner Weife beiftimmen. Unjer Deutich ift uns fo 
lieb und teuer wie andere hohe Güter, die wir ererbt von uns 
fern Vätern haben, und wir freuen und, daß im ganzen 
deutihen Sprachgebiet die Zeiten entſchwunden find, 
dba man die Mutteriprade zu veradten pilegte..... « 
— Wenn die »Gazette de Lauſanne⸗ Bäle für Baſel und 

Soleure für Solotgurn fagt, fo ift jeder vernünftige Menſch damit 
einverjianden. Warum jollen wir eö mit den deutiden 
Namen franzöſiſcher Ortſchaften nicht gleich balten?« 

Auf die Vorbehalte und Einſchränkungen des Schweizer Blattes 
ließe ſich viel einwenden. Aber man bedenfe, dab die Basler 

Nachrichten wohl willen werden, warum fie überhaupt den 

Wunderlichkeiten jenes echt deutſchen Michels Raum gegeben haben 

und zwar jamt der oben gefennzeichneten Einleitung, die doch für We: 

ichmad und Einficht ihres Leferfreifes gleichwenig ſchmeichelhaft 
ift. Seien wir daher vorläufig damit zufrieden, ja freuen wir 

uns darüber recht jehr, daß die Leitung diefer angeſehenen Zeitung 

doch den Mut hat, weitverbreiteten Vorurteilen und Schwähen 
ihrer Landsleute in bezug auf ihr Vollstum mit dem unzwei⸗ 
deutigen Belenntnis treuer Anhänglicleit an die Mutteriprade 

aufklärend entgegenzutreten. Das lann dem Deutjchtum inner 
halb und außerhalb des Reichs gleich nützlich werden. 

— In Menyork bielt am 17. Februar d. 3. in der ⸗Ver— 
einigung Alter Deutfcher Studenten in Amerika« Herr Dr. Rudoli 
Tombo einen Vortrag »Über den Allgemeinen Deutjcen Spradi: 
vereine. Nad einer ausführlichen geihichtlichen Einleitung vers 
breitete ſich der Vortragende in eingehender und feſſelnder Weile 
über das Weſen und Wirken des Deutfchen Spradjvereins und 
ſchloß mit der Aufforderung zur Bildung eines AJweigvereind 
Menyort des A. D. Sprachvereind. An den Vortrag, der nah 
den Berichten Neuyorker Blätter mit großem Beifall aufge 
nommen wurde — die Meunorfer Stantäzeitung nennt dit 
Sitzung »eine der interefjanteften in der Geſchichte des Ber 

einde —, ſchloß ſich eine lebhafte Erörterung, am der jih u a. 
die Herren Dr. Hoffmann, Dr. Ripperger, Dr. Kern und Dr. Alpeıs 

beteiligten. Den Hauptteil des ausgezeichneten Tomboſchen Bor: 
trages veröffentlicht die Neuyorfer Staatszeitung vom 13. Mög 
in einer vier Spalten füllenden Wiedergabe im Wortlaut. Bir 
bürfen hoffen, daß das Saatlorn, das Dr. Tombo mit jener 

Anregung ausgeftreut hat, auf fruchtbaren Boden gefallen il, 

und daß wir in nicht zu langer Zeit aud) in der gröhten Stadt 
der Vereinigten Staaten einen neuen Zweigverefn begrüßen dürfen, 
nachdem Bojton im vorigen Jahre den Anfang gemacht bat. — 
Die vorjäßrige Mainummer unfrer Zeitichrift Sp. 131f. bat eint 
ausführliche Mitteilung über diefe »Vereinigung Alter 
Deutfher Studenten in Amerika« gebradt, deren Ge 
deihen auch für die Pflege der deutichen Sprache drüben von 
Wichtigleit zu werden verſpricht. Ihr Präfident, der belannie 
Neuyorter Chirurg Karl Bet, berichtet mit begründeter Veftie 
digung, daß der Großherzog von Baden, deſſen Gaſt auf © 
Mainau er im vorigen Sommer gewejen ift, die Ehrenmitglied 
ichaft des Vereins angenommen bat. Much find die Univerjitäten 

von Newport — Haward, Cornell, Johns Hoptind — und Dt 
Univerfität von Ghikago in dem Vorſtande vertreten. Kar 

beabjichtigt jept in Neuyort eine Auskunftsſtelle einrichten 
für Amerifaner, die in Deutſchland ftudieren wollen, ein Inter 
nehmen, das jede Förderung verdient. 
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— Über die Lautform und Ausſprache der altdeutſcheu 
Götter: und Heldennamen herrſchen noch oft Unklarheit und 
Irrtum. Daß der Name des oberſten Gottes bei den Nieder— 

beutihen Wödan, bei den Hochdeutſchen Wuotan gelautet habe, 
dab mir ihn Heute alfo auch in einer dieſer beiden Weijen (je 

nachdem) nennen müſſen, nicht aber Wotan, das wird immer 

noch außer Augen gelafien. Statt Wuotan fann allenfalls Wütan 

eintreten, da altes uo in der neuhochdeutichen Schriftiprache durch 
ü vertreten iſt (guot — gut, ruote — rute ujm.). Eine Form 

Wotan lann es zwar vielleicht gegeben haben, aber nur ala 
mundartliche Form eines nicht großen Gebietes. Noch weniger 

als Wotan ift der Gebrauch der Namendform Odhinn da an— 
gängig, wo von deutjcher Erde, deutſchen Leuten und deut— 

ſchem Leben erzählt oder überhaupt auf jie Bezug genommen 

wird. Denn Odhinn fagte man nur bei ben Nordgermanen, und 
wenn beutjchvöltiice Vereine dieſe yorm gebrauchen, fo tun fie 

nicht3 wejentlich anderes, ala wenn fie ein beutfches Wort in jeiner 

franzöftichen oder fonftigen fremden Umformung ihrem Wortſchatz 

einverleiben wollten. Und womöglich wird dann jtatt Sdhinn 

noch gar Odhinn betont. In der Blütenleſe » Moderne deutſche 

Lurit« von Hand Benzmann (Leipzig, Reclam 1904), ©. 396, 
findet fich ein Gedicht von Klara Müller »Djtära« [fo], und darin 

ber Berd: Die Wogen bes Dftäraglüds. Dachte die Berfaflerin 

denn gar nicht an unfer Oſtern? Oftara muß natürlich betont 

werben. P. 

— Sensorium. Als vor einiger Zeit über eine fürſtliche 
Perſönlichteit täglich ärztliche Berichte ausgegeben wurden, ba 

dinjten wir uns darüber freuen, daß dieje fat durchweg in ver- 

ftändfihem Deutſch abgefaht waren. Und wie jollte das auch 

anders jein bei Nachrichten, die eben für die breitefte Offentlich- 

teit beitimmt find und von jedermann, vor allem auch von jeder 

Frau gelefen und verftanden werden follen? Uber einmal bie 

ed doch: »Am Morgen war bie Körperwärme wieder höher, das 

Senjorium weniger frei.« Wie vielen, namentlich wie vielen 
Frauen wird fih da mal wieder das Wort entrungen haben: 

»Wenn unfte Ärzte doc Deutſch ſprechen wollten!« »Be— 
wuhtieine hätte genan basfelbe gejagt, und wenn man in ges 
wifjen fällen den Arzten die Fremdwörterei geftatten mag, wo 

Gründe äußerer oder innerer Art fie erheiſchen, hier lag wahrlich 

fein folder Grund vor; im Gegenteil: ber Bericht, der für alle 

verftändlich fein follte, wurde durch das »Senjoriume für gar 
viele unverſſändlich und dumfel. J. E. W. 

— Ein Herd der Sprachmengerei. In der »Golditadt« 
Piorzheim beherricht die Herjtellung von Goldwaren jo ziemlich) 

das ganze Leben und Treiben der Bevölferung, und hier vollzog 
fih hauptſächlich die Entwidlung der in ber deutſchen Goldwarens 
induftrie gebräudlihen Fachausdrücke, welche teils der deutichen, 

teild der franzöfiihen Sprache entjtammen. Im Jahre 1767 

gründeten Genfer Uhrmacher die erjte Goldwarenfabrit in Piorzs 
heim, benugten für Waren, Werkzeuge, Buchführung und Schrift: 

wechſel ausſchließlich ihre Mutterfprache, und die franzöfiichen 

Bezeichnungen erhielten jich mit großer Zähigkeit bis heute. Durch 

den regen Verkehr Plorzheims mit dem Auslande fanden bie 
franzöfiichen Worte immer wieder neue Nahrung, und erft jeit 

einigen Jahrzehnten bemerkt man mit ber Kräftigung des deutſchen 
Marktes ein langfames Zurüdweichen der Fremdwörter. Viele 
Ausdrüde werben in beiden Sprachen nebeneinander angewandt, 
wie: Bijoutier = Goldſchmied, Estamperie = Prefjerei, Broches 

— Brojden, Pampilles = (Voutonsjpigen) Haberlümer, Belieres 
— Biegringhen, Commissionär = Ausläufer, Pincenez= Zwider, 

Crayon = Mleiftift, Boutons = Ohrringe, Pendeloques = Ohr: 
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aehänge, Joaillerie = gefahte Goldwaren, Bracelet = Armband, 
(der Vollsmund in Pforzheim nennt bogenförmige Brücke Bracelet- 
fteg) und viele andere. An dem Durcheinander der zwei Sprachen 

heben fich zwei Gruppen von Fremdwörtern ab. Die eine umfaßt 
reine Fremdwörter und foldhe, die in den allgemeinen Sprady« 
gebraud) übergegangen find. Hierzu find zu rechnen: Juwelier, 
Polissouse, Estamperie, Guillocheur, Nielleur, Brüniren, 

Finiren, Bijoutier, Joaillerie, Fournituren, Chatons, Cuvettes, 

Cliquet, Charnier, Composition, Double, Pianche, Beliöre, 

Pincenez, couranter Exportgenre, Brisuren, Collier, Bracelet, 

Chatelaine, Crayon, Medaillon, Creolen, Boutons, Pampilles, 

Bonbonniere, Pendeloques, Breloque, Brochette, Similibijouterie 

ufw. Der zweiten Gruppe gehören die aus beiden Sprachen ge— 

mtihten Worte und Mebewendungen an wie: Courante Nrtifel, 
Similiwaren, Silberdouble, Goldeharnier, mit Rojen incru- 

stirt, Etalagefabrikation, Elfenbeinimitation, Kettenpolisseuse, 

Medaillonsmacher, Juwelenimitation, goldene Chatelaines, 

Guillochierarbeiten, Dessinblech, Dessinwalze, Doubleblech, 

fagonnirter Draht, Baroqueperle, Silberbijouterie, Brünirungs- 

anstalt, Kinderbracelet, Kettenbracelet, Silberbracelet, Pince- 

nezkettchen, Chemisettknöpfe Charnierketten, Muffchaines, 

Doubleknöpfe, Crayons in Gold, Sammetetuis, Patentbrisuren, 

Wiener Brisur, Portefeuille mit Goldbeschlag, Herrenmedaillon, 

Herzmedaillon, Perleollier, Collierschlöfschen, Brequet- 

schlüssel uff. 

Diefe Lifte wäre leicht noch zu erweitern, aber faum läht ſich 

behaupten, daß der Sprachmiſchmaſch bejonders ſchön jei. Es 

follte mich freuen, wenn von anderer Seite die Entwicklung ber 

Goldwarenſprache und ihrer Fremdlinge noch näher beleuchtet und 

auch ermittelt würde, welcher Fadyausdrüde fich die alten deutſchen 

Meifter der Goldſchmiedekunſt bedienten. 

Piorzheim. Auguft Gerftner. 
— Deutſche Musländerei. Hanns Heinz Emwers hat fi 

das wirkliche, Verdienſt erworben, eine Art Urkundenſammlung 

beuticher Ausländerei, die ſich bißher auf einem fernen lieb— 

lichen Eifande verborgen hielt, ans Licht der Öffentlichkeit befür- 
dert zu haben. Sein im Berliner Tageblatt Nr. 185 erjchienenes 
Nuffäghen » Das Fremdenbud auf Gaprie Hat nur einen 

Fehler, nämlich die Warnungstafel: »Nachdruck verboten «; denn 

es könnte eigentlicd gar nicht genug nachgedruckt werden. Wer's 

noch nicht weiß, wie begierig der Durchſchnitisdeutſche darauf ift, 

im Auslande jein Deutihtum Hinter fich zu lafjen, der fan ſich 
in dieſer Sammlung wenigftens in bezug auf den einen bezeichnenben 
Punkt davon ficher überzeugen: im Fremdenbuche des Slaffees 

hauſes » Zum Kater Hiddigeigei«e — fo heißt es, und ber italieniſche 

Injelbewohner bringt ber deutichen Spradje noch manche Huldigung 

der Art dar — reden bie guten beutichen Gäfte von Herm Müller 

aus Dresden bis hinauf zu einer deutſchen Großherzogin, und 

alles was dazwijchen Hit, Mater, Doktor, Profefjor, Richter und 

der Herr Hauptmann italieniſch, franzöſiſch oder in noch anderen 
fremden Zungen; nur im deutſcher lieben fie es nicht, Namen 

und Stand, Heimatftadt und Land zu nennen. Wie pflegen doch 
unfere Klugen zu jagen, wenn Deutichgefinnte über die Mittel und 
Wege nationaler Erziehung nachdenken? »Nationales Denten, 
Fühlen und Wollen joll ſich immer und überall von felbft vers 

ftehen und tut es in gejunder Luft und Sitte aud«. Jamohl, 
man fieht es hier. 

Bweierlei ift an diefem > Fremdenbuch auf Capri« recht ers 

freufich für uns. Erſtens nämlich ſchon der Umftand, dab gerade 
eine Zeitung wie das »PBerliner Tageblatt« diejer Beſchwerde 
Raum gegeben hat, zweiten aber ganz befonders bie Schluß: 

° Fa 
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bemerfung des Berfafferd über die deutihen Landsleute, denen 
ber weliche Flitterfram den geringften Spaß zu machen fcheine, 

die jogar auf die Hohe Ehre verzichteten, ſich Signor zu nennen. 

Das jind nämlih — die Rheinländer und Beitfalen. Wir aber 

wifen, daß gerade das Rheinland mehr ala den 7. Teil unferer 

insgefamt 254 Zweigvereine enthält, die ald lehztes und gemeins 
fames Ziel aller ihrer Tätigkeit die Kräftigung des deutfchen Volfss 
bewußtfeind im Auge halten. 

— O bieje Fremdwörter! Der Voſſiſchen Zeitung (Nr. 154 
vom 31. März) teilt ein Freund des Blattes einige heitere Miß— 

verjländniffe aus feinen Erinnerungen mit. Ein Mime, der an 

einem ber befanntejten Theater Mitteleuropas wirkte, wurde einft 

von einem Stritifer ziemlih unjanft behandelt; es murbe 

ihm vorgeworfen, er babe ausgejehen, als ob er von einem 
Spmpofion gelommen wäre. Darauffin jandte er bem Kritiler 

einen Brief, worin er entrüftet erflärte: »Sie können meine Leis 
jtungen beurteilen, wie es Ihnen beliebt, aber ein Sympoſion 
dürfen Sie mid) nicht nennen!«e — In einer ſächſiſchen Groß- 

ftadt wurde in der Stabtverorbnetenverfammlung über eine 

Finanzvorlage verhandelt. Es fragte fih, in welchem Beitraume 
eine gewiffe Summe zurüdbezahlt werden ſolle. Einer der Stadt: 
väter hatte beantragt, die Schuld innerhalb eines Yufirums ab- 
zutragen. Darauf erhob ſich ein anderer, um bie Anficht zu 

verfechten, daß ein Quftrum doch eine zu lange Zeit wäre. In 
dem GStreite, der ſich darüber entipann, bemerkte der Antrags 

fteller, fünf Jahre fönnten unmögli als eine ungebührlich lange 

Frift betrachtet werden, was feinen Gegner zu dem Einwurf vers 

anlaßte: » a, wenn Sie ein Luſtrum mit blof fünf Jahren zu 

bemejjen belieben!« — In Wien wurden einft Vorbereitungen 

zu einer Gewerbeausjtellung getroffen. Auch die Genofienihaft 

der Schmeibermeijter bielt eine Beratung darüber ab. Der 
jtellvertretende Vorfigende, der Feuer und Flamme für eine 

rege Beteiligung an dem Unternehmen war, bielt eine ſchwung⸗ 
volle Rede, die mit den Worten ſchloß: »Und nun, meine 

Herren, zeigen wir, was wir leijten fünnen, bemweifen wir ber 

Belt, dab Wien noch immer berechtigt ift, Anſpruch zu machen 

auf jeinen alten Ehrentitel eines Fapua der Geiſter!« — Eben- 

falls in Wien fchrieb ein Berichterftatter in der Schilderung einer 

feitlichen Ausihmädung der Stadt: »Bom Dache des Parlaments 
wehte ein ſhwarz⸗gelbes Trifolorum.« 

— Schulterlleid. Nun fol e8 auch dem » Reform Koftlim« 
an den Kragen! Auf ein Preisausſchreiben, das die » Deutiche 

Moden: Heitunge auf Wunſch eines Leipziger Haufes veröffentlicht 
hatte, find, wie der »Graudenzer Gejellige« berichtet, mehr als 
1000 verſchiedene Berbeutfhungen für den Ausdrud »Neforms 

Koſtüm« eingelaufen. Die Art, wie man »das (!) Cates« aus 

der deutſchen Sprache zu verdrängen fuchte — leider ift e8 ja 

vorläufig bei dem »Berfuche« geblieben, weil das ⸗Knuſperchen · 

(auch leider!) gar zu viel angefeindet wurde —, diefe Art, gute 

Verdeutjhungen durch Preisausjchreiben zu erzielen, ſcheint alfo 

Schule zu machen. Zwar haben fic diesmal nur 2508 Bewerber 
gefunden, während dem »Gafes« nicht weniger als 15349 (mit 

mehr als 5000 Verbeutichungen) zu Leibe rüdten, aber aud) dies: 

mal bieten die Vorſchläge des Heiteren und des Ernften genug 

und zeigen den regen Eifer für die gute Sache. Da find Leute, 
die mit bitterem Hohne von einer Stoffpelle fprechen, oder von 

einer Kleiderfuite, oder von einem Blodentittel; da find andere, 

die dem Wallenden und Fallenden der Tracht Ausdrud geben 

wollen durch Wörter wie Langfaller und Faltenwaller, und 

wieder andere ſchlagen z. B. FreirGewand vor. Einer meint 
mit der Form »Weitling« das Richtige getroffen zu haben, womit 
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man bisher aber mur eine Art von Schüffeln bezeichnet hat. 
Unter den Aufammenfegungen mit »»Heib«, bie ja wohl am 

nädhften lagen, feien erwähnt Glatiffeid, Schmiegelleid und Koſelleid 
— »Stofelleide ift gut! — Wie aber 102 Leute unabhängig vonein 
ander auf »Snufperchen« verfallen find, jo jegt 51 auf »Schulter- 

Fleide; dieſes »Schultertleid« hat den Preis befommen. Und 

warum auch nicht? Zwar ift mit Bejtimmtheit zu erwarten, 

dab Berufene und linberufene mit taufend und eins Gründen 

dem Neugeborenen ebenjo wie dem armen Sinujperchen den Garaus 

zu machen tradyten werden, aber e& wäre wirklich zu hoffen, daß 
ed alle etwaigen Angriffe überlebt. Das Wort ift tadellos ges 
bilbet, wenngleich es feine Vorbilder zu haben jcheint aufer dem 
Beinkleid; diejes wird man num gerabe vielleicht zum Angriff 

benugen und jagen: das Beinkleid ift eben nur für die Beine, 
das Schulterfleid aber nicht nur für die Schultern, fondern für 

den ganzen Leib. Das iit wohl wahr, aber wenn wir joldhe 
Haarfpaltereien treiben wollten, dann müßten wir ein gut Zeil 
unfres beutihen Wortihages in Acht und Bann tun, weil eine 
beträchtliche Anzayl von Wörtern »eigentlih« etwas nam 

anderes bezeichnen. »Schulterfleide ift gutes Deutſch, es iſt kurz, 
zum mindeften kürzer ald ⸗Reſorm-Koſtüm«, und es gibt ſchla⸗ 

gend ben ſternpunlt des Begriffes wieder, viel jchlagenber nod 

als das Fremdwort; denn fpricht diefed nur von »Neforme als 

folder, jo bezeichnet das »Schulterkleid« eben Hipp und Hlar, we 

die »Neform« eingejept bat. Dr. Wülfing 

— Zur Ehrung des deutjhen, auch umjrer Sache zugetanen 

Dichters Detlev von Lilieneron an feinem 60, Geburtstage, dem 
3. Juni, hat die Deutſche Didter-Gedbähtnis- Stiftung 

beichlofien, 500 Stüd feiner »Kriegsnovellen⸗ anzufaufen und 

diefe 500 Bände, mit einer Einleitung über den Dichter und 

feinem Wilde verjehen, an Vollsbüchereien in Deutichland, Äſter— 
reich umd der Schweiz, jowie im Muslande, fo weit Deutſche 
wohnen, zu verteilen. Detlev von Lilieneron hat jeiner lebhaften 

Freude über diefe Ehrung Ausdrud gegeben. — In ähnlicher 
Welle hat die Stiftung ſchon früher Schriften von Roſegget, 

M. von Ebner-Eſchenbach, Heinrich Seidel und anderen angefauft 

und verteilt. — Die zahlreihen Verehrer Lilienerons können ſich 

an der Ehrung ded Dichters beteiligen, indem fie der Kanzlei 

der Deutihen+ Dichter-Gedächtnis-Stiftung in Ham— 

burg-Sroßborjtel Beiträge mit dem Vermerk »Zur Lilieneron: 
Ehrunge überjenden; fie werden in jeder Höhe entgegen: 

genommen. 

Sprebiaal. 

Gleis oder Geleife? 
Vor einiger Zeit behauptete die Straßb. Poſt, das Wort 

fomme von »gleiten« her und bezeichne die Vorrichtung, auf der 
das Fahrzeug bingleite; daher müfje es »Gleis« umd nicht ⸗Ge— 
leije« heißen. Dieje ſprachgeſchichtlich unmögliche Erklärung über: 
fieht, dab das Wort uralt it und urjprünglich keineswegs eime 
Borrichtung nach Art der Eijenbahnichienen bedeutet. Schon im 
Althochdeutichen findet fih das Hauptwort leisa, im Mittelhoch 
deutſchen leise — Fährte, Spur eines fich fortbewegenden Körs 
vers, ahd. waganleisa — Wagenfpur. Aus dem mhb. leise if 
num unfer neuhochdeutſches Wort mit Hilfe der Vorfilbe ge ent: 
itanden und lautet alfo uriprünglich und vollitändig »Weleile« 
Tropdem aber Hat auch die Form der neuen — 
Gleis« volle Berechtigung; denn wenn es in der Siraßb. Po 
ferner heißt, die Weglafjung des e in der Borfilbe fei mund 
artlich und jchrijtwidrig, jo muß demgegenüber gejagt werden, 
daß aud; in der Echriftipradhe das e, namentlid) vor folgendem 
I, gern wegfällt. Beiſpiele: Glied (ahd. lid}, gleich (platt: 
beutich und engliſch like), glauben (urjpr. gelauben, plattdeutih 
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äuben), Glück (mbb. gelücke, engl. luck). Was biejen und an- 
ren Wörtern recht, iſt dem Gleis billig. 
Fur welche der beiden Formen joll man ſich nun enticheiden ? 

Hier muß, wenn eine Entſcheidung nötig fit, der Wohlflang das 
legte Wort ſprechen. Es gibt ja viele Deutſche, welche meinen, 
man müjle die liberrefle der alten Sprachſormen fejthalten; fie 
verlangen mit Wuftmann (Allerband Sprachdummheiten S. 6) 
frampihaft das Dativse, z. B. dem ſtönige ftatt dem König 
— aus übel angebracdhter Pietät. Weil es im Hildebrandäliede 
volltönend ih wallota heißt, follten wir danach wenigjtens ich 
mwallete fagen. Sie vergeijen, daß die deutſche Spradye jo wie 
fo eine Unzahl unentbehrlicher dumpfer e- Laute enthält, die feiness 
wegs den Wohlklang der Sprache erhöhen. Wer wird die dürren 
Blätter des Winters jeithalten wollen, weil fie uns im Früh— 
linge burch ihr frijches Grün erfreuten? So lajje man die ab: 
geitorbenen Laute der Sprache getroft fallen, ja man befördere 
ihren Abfall; das Deutfche wird dadurch nur an Wohllaut, an 
Kürze, Kraft und Bejtimmtbeit gewinnen. Deshalb verdient auch 
Gleis vor Geleiſe den Borzug- 

Herford. 5 Bödelmann. 

Bücherſchau. 
Auguſt Müllers Allgemeines Wörterbuch der Aus— 

ſprache ausländiſcher Eigennamen. Ein Handbuch für Ge— 
bildete aller Stände und eine notwendige Ergänzung aller Fremd— 

mwörterbüdher. In 7. Auflage bearbeitet von Oberlehrer Dr. ©. 
A. Saalfeld. Ergänzt und bis zur Gegenwart fortgeführt von 
Neftor H. Michaelis. Leipzig (E. Haberland) 1903. KVIII, 
502, IV und 708. Ler.sd. 4,50 .4, aeb. 5,50 .4 

Das alte, weit verbreitete Buch, nadı dem wir immer wieber 
—— ſobald eine wichtige Begebenheit, eine neue Eroberung, 

tdeckung oder Erfindung unſere Aufmerkjamleit auf fremde 
Länder, Orte, Völler oder Berjonen Ientt, iſt abermals verbejiert 
und vermehrt audgegeben worden. Die vorliegende Auflage bringt 
ie Bermehrungen; die eine beitcht in mehreren Taufenden von 
amen, die Saalfeld vor einigen Jahren dem alten Bud) ein— 

verleibt hat, die andere beträgt mehr als fünftaufend Wörter und 
ift, von Michaelis autgearbeitet, als Ergänzungäheit mit neuer 
Seitenzählung angehängt. Dieſes Heft gebraucht die Lautzeichen 
des Maitre phonctique (Paul Bafiy), während der Hauptteil des 
Buches nody die von Booch-Arkoſſy in die 4. Aufl. (1868) ein⸗ 
eführte Schreibung nah ToujjaintsLangenfcheidt beibe- 
alten bat. 

Die dringendfte Berbefjerung in der nächſten Ausgabe wird 
darin bejtehen müjjen, daß die Zweiteiligteit des Wörterbuches 
und die nach unjeren heutigen Begrifien unbeholiene Lautſchrift 
Touſſaint⸗ Langenjcheidts befeitigt wird. Einige Unvolllommen- 
beiten (die hier nicht beiprochen werden lönnen) haften auch der 
Allgemeinen Ausipradjlehre (für 12 Spracden) am Anfang des 
Buches und ber Alphabetiichen Liſte der Pautzeihen am Ende 
des Ergänzungäbeites an. Ferner ſehe ich nicht ein, warum bie 
KRalenderheiligen (5. 500 — 502) in unferer demofratiihen galt 
nicht unter den anderen Menichenfindern ftehen fünnen. Ein 
jonderbarer Einfall Boochs war es (1868), »mehrfach geäußerten 
Wünſchen gern entiprehend« die Berjonen- und Ortänamen in 
Shafeipeares Dramen zufanmenzuftellen (7. Aufl,, S. 492—499. 
Die Ortsnamen find nämlich ohnedies im Wörterbuch an ihrer 
Stelle zu finden, auc Lear, Macbeth und andere Namen, die 
wir um Veutſchen teils immer, teils mandymal engliich ausiprechen; 
und was geht und die englüche Ausiprache der lat., griech., ttal., 
Ivan. Namen an, wie Antonius, Antonio, Stleopatra, Philo, 
Gälar, Gato, Lodovico, Lorenzo, Jago uim.? Das überlafie 
man fünftighin den engliſchen Sprachbüchern, jonft wird vielleicht 
mancher Deutjche dazu verleitet, jolhe Namen auch in unjerem, 
dem verdeutichten Shaleipeare engliſch auszuſprechen. 

Für die richtige Angabe der Ausſprache aller (ungefähr 
38000) Namen zu bürgen, ift fein einzelner Dann imjtande; 
wir müſſen und damit beruhigen, daß die Verſaſſer verläfliche 
Werte und fundige Männer befragt haben. Beſonders wertvoll 
war bie Mitarbeit vorzüglicher Kräfte für weiter abliegende 
Spracgebiete, wie für die jfandinavishen und die ajiatıichen 
Sprachen. 
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Ein ſolches Wert fann feine letzte Muflage erleben: es Tann 
vielleicht einmal feiner Verbeflerung bedürfen, aber niemals feiner 
Vermehrung. Möge die nächſte Auflage denjelben fleigigen und 
bewährten Händen anvertraut werden wie die vorliegende! 

Innebrud. Th. Gartner. 

Th. Franke, Richtig Deutfh! Ein Führer durch bie 
Schwierigkeiten unjerer Mutterſprache ſowie ein Ratgeber für 

alle Fälle ſchwankender Spredy= und Schreibweije unter befonderer 

Berüdfihtigung laufmänniſcher Spradyjünden nebſt einem mit 

vielen mwortgeihichtlihen Erklärungen verfehenen Verdeutichungss 

buche und einem Berzeichni® der fremden Ablürzungen und 

(Neuerungen der Reichsſchreibung. Als Hilfs: und Nach— 

ſchlagebuch für Kaufleute und kaufmänniſche Schriftführer bes 

arbeitet und mit Aufgaben verjehen. Dr. jur. Ludwig Huberti, 
Leipzig, 0.9. 1568. Geb. 2,75 .4. 

Was das Buch bietet und für wen es geichrieben iſt, jagt 
der einem Inhalisverzeichniſſe gleichende Titel, und ohne Zweifel 
wird es in den ins Auge gejahten Kreiſen manden Nupen ftiften. 
Gleichwohl fann weder der Sprachverein noch der Berichterftatter 
daran die freude haben, die fie wohl möchten. Sind es doch 
die Vereinäziele der Spracdreinheit und -richtigkeit, denen der 
für die Mutterjprache begeijterte Verfaſſer einen Stand gewinnen 
möchte, und dabei acht er m fragen der Spradhrichtigleit im 
wejentlihen die Bahnen, die in den Schriften des Berichteritat 
ters vorgezeichnet find. Aber wenn Frankes kürzlich (1903 
Sp. 310) angezeigtes Heineres >Hiljsbuch für den beutjchen 
Spradhunterriht .. . an Fortbildungs- und Fachſchulen; im ganzen 
feiner Aufgabe gerecht wurde, haben zu der größeren Aufgabe, 
ein vollftändiges Gebäude der Rechtſchreibungs⸗, Worts und Satz⸗ 
lehre aufzuitellen, denn doch manchmal die Kräfte verjagt. 

Die Erklärungen und Beitimmungen find zuweilen unflar, 
zuweilen willkürlich und engberzig. Das Chor wird bejtimmt 
als »erhöhte Sigpläge in der Sirche« (5. 15); als Slennzeichen 
der ftarfen Hauptwortbiegung wird das n im Wemfall der Mehr— 
zahl angeführt (S. 20): »Voß' Werfe« ſoll papieren jeln und 
dafür »die Werte des Voß oder von Boh« geiagt werden * 26); 
nur bie unechten Zuſammenſetzungen werden aus einem |pradı= 
lichen Verhältnis erklärt, das ſchon vorher zwifchen ihren Teilen 
beitanden babe (S. 31); Apfelwein wird als echte Zuſammen— 
feßung verpönt, aber daß es als unechte möglich ift, jo qut wie 
Hühnerei neben Bogelei, nicht gelagt (S. 31), um von anderen 
Ungenauigkeiten der Beſtimmungen über die Wortzufammenfchung 
zu fchweigen. Umpafiend ift die Wahl der Beiſpiele »tüchtiger 
Kaufmann, arofe Stadt, ſchönes Schaufenjter« für die artifellofe 
ftarfe Biegung und das ſchlimmſte dabei die dreimalige An— 
fegung bes Wemfalled mit: tüchtigen Kaufmann, großen Stabt, 
ſchönen Schaufenfter (S. 35), ebenjo wie die Regel willkürlich iſt, 
daß nach bejtimmten Geſchlechts-, Für— und Zahlwörtern bie 
ſchwache, von unbeſtimmter Anzahl die ſtarke Form des Eigen- 
ſchaftswortes ſtehen ſolle (S. 37). Ein Beiſbiel wie »dem Fran— 
zöſiſch (1) fommt das abgeſchliffene Engliſch ) an Formenreichtum 
nicht gleich⸗ (S. 38) ift irreführend, und für die Freiſtellung der 
—— leichtverdaulichere Speifen« beruft ſich der Ber: 
fafier zu Unrecht auf »den herrihenden Gebraude; denn 
er iſt das nicht. Die Gegenwart heiht ©. 49 die Zeit (jtatt Zeit 
form!) bloß ſchlechthin der andauernden Tätigleit, und ei 
Beilen fpäter muh natürlich auch dem Perfelt und Futur die 
Bedeutung der Dauer beigelegt werden! — ©. 77 wird im 
Grunde immer noch die irrtümliche Kongruenz »feines erfolgreichen 
Wirkens als langjährigen Leiters« gefordert. Willfürlih und 
ungenau ift S. 84 die Regel über die abhängige Rede, und Engs 
berzigteit bedeutet es, wenn die allbefannten Wendungen: »Ich 
wüniche wohl zu ruhen, — zu ipelien«e S. 81 für fehlerhaft erflärt 
werden. Wie foll man denn da die Nennformfügung S. 97 bes 
urteilen: »ſo jehr wir auch betonen, ſich nicht zu jcheuen« [ftatt: 
dak wir uns nicht jchenen)? Cine Zweldentigfeit ſoll in der 
Wendung liegen: »Ein wenig lauſmänniſches Geſchick genügte 
(S. 93), aber nicht mehr, wenn davor fteht: »Schon ein wenig 
taufmänniiches Geihid genügte. 

Um meijten drängen ſich die irrtümlichen Aufftellungen irn 
den Seiten 1—12 über die Rechtſchreibung, wohl meil eine 
eigentlich (laut⸗) geihichtlihe Auffafiung fehlt. ©. 1 wird für 
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Schaf, Strom, Gram und andere Wörter die Nichtbezeihnung 
der länge daraus erflärt, daß nadı zwei oder drei Mitlauten 
vor einem Selbtlaut die anderweite Dehnbezeihnung unters 
bleibe; e8 wird alfo ein ehemals mwaltender Schönheitägrund ala 
beut noch wirkendes Lautgejeg geſaßt. S. 2 wird für die Ends 
filben she, «ben, «bel, =ber Ausiprache des h gefordert, alfo in 
Wörtern wie Ehe, Zehe, leihen, ja fogar Flöhe neben floh 
(li). S. 3 wird als Ausnahme das Verhältniswort wider, 
als Belfpiele aber nur eine Reihe Zufammenjepungen damit ans 
geführt; ©. 4 wird noch die Schreibung Kameel geitattet; S. 6 
wird auch fr den Anlaut Bes, Bis, z. B. für Vifite, Vege— 
tation, Begetabilien, Bilar, Violine, Bizedireltor, 
ſchlechthin die Ausiprade Wes, Wir behauptet. In den Recht— 
ichreibungsvorfchriften find auch die zahlreichen Drudfehler be— 
ſonders jtörenbd. 

Soviel von dem, was gegen die Zuverläffigfeit der Sprad- 
lehre des Buches zu fagen iſt. Auch gegen das » Verdeutichungs- 
buch« (S. 97— 152) find gewichtige Bedenfen zu erheben, obgleich 
ber Berfaffer die Beftrebungen unjeres Vereins zu fürbern bes 
fliffen ift, oder vielmehr gerade deshalb. Er »bildet« nämlich 
ſehr zablreihe Verdeutſchungen felber, z. B. nummern (ftatt 
nummerieren), jranfen und Frankung; venten, rentenb, 
rentfam, rentbar; verfanälen; Enttablung (Andemnität), 
Entwildner (Bivilifator), entrangen (begradieren,, Eins 
geldung (Einfaffierumg), und wenn er auch eıflärt, fie niemand 
aufdrängen, jondern nur zu gelegentlicher Nacbahmung, zu früherer 
oder jpäterer Ausgrabung bereitgeftellt zu haben, fo ih doch ein 
Lehrbuch nicht der Ort, ſolchem Sport nachzugehen. Zumal es 
aber in einem Buche geichieht, das den verehrlihen Kaufmanns 
ftand für die Bejtrebungen des Sprachvereins erwärmen will, 
muß in deſſen Zeitichrift ganz entidrieden der Annahme vorgebeugt 
werben, daß ſolcher Übereifer im Geiſte des Vereins mwerbe und 
wirke. Mich bei jeinen Vorjchlägen zu einheimiihen Benennungen 
einheimischer Erfindungen vertennt Franke den Geſchäftsernſt, mit 
dem ſolche Namen gegeben werben, wenn er z. B. Schmede- 
gut, Werberund, Nableweih, Nimmermwund voriclägt; 
und wenn er gar für Schußmarlen die germaniſchen oder gar 
nordlichen Gottheiten von Odin, Wodan, Wuotan (vgl. Sp. 141) 
bis zu Scofna und Urd empfiehlt, weiß man nicht, wen man 
mehr bedauern joll, die Götter oder — die Erfinder. 

E83 tut dem Berichterjtatter wirklich leid, daß er über ein die 
Bereinsbeftrebungen zu fördern bejtimmtes Werk jept fo urteilen 
muß. (Er veripridt aber, es dereinft gewiß gem empfeblen zu 
* wenn einmal aus dem ⸗Verdeutſchungswörterbuche« die 
bertreibungen, wie aus der »Spradlehre« alle Ungenauigkeiten 

getilgt fein werden. Theodor Matthias. 

Neues Ortd- und Bevölkerungs-Lexikon der Schweiz. 
Nach offiziellen Quellen zujammengejiellt von Georg Lambelet, 

Adjunkt des eidgenöfjtichen ftatiftiichen Bureaus. Zürich. Druck 

und Berlag von Schultheß u. Go. 1904. Preis 4 Fr, 

Die Mitglieder des Mllgemeinen Deutihen Spradivereins 
bürften dieſer Beröffentlihung eine ftetige Aufmertjamleit ans 
gedeihen lafjen, denn fie bringt erfreulicyerweiie eine ftattliche Reihe 
deutſcher Benennungen für Orte in fremdem Sprachgebiet. Der 
Herausgeber bemerft &. 9 oben ausdrücklich: »Sämtliche in diejer 
Bublifation vorfommenden Gemeindenamen entiprechen der vom 
Bundesrate im Jahre 1902 als obligatoriich erklärten Schreibs 
weiſe·. Vollſtändig ifl auch dieſe Sammlung jchweizeriicher Ortes 
namen nicht, jchon deshalb nicht, weil nur die Bemeinden, 
nicht die einzelnen Orte und Örtchen, aus denen fih oftmals die 
Gemeinden zufammenjegen, aufgezählt werden; doch auch jo würbe 
mit der ftrengen —— der deutſchen Bezeichnungen für 
Dans oder meiftens nur überwiegend fremdſprachliche Orte 
don viel gewonnen werden. Mögen es ſich die im Sommer 
unjer Land bereifenden Mitglieder des Vereins nur merken, daß 
Eifenbahn, Poſt und Telegraph die deutichen Ortsnamen, mie 
fie das Büchlein von Lambelet bringt, kennen müſſen, fonjt 
hätte ſich der Bundesrat wohl aud nicht um ihre Schreibmwelje 
gelont- — 6, 9 bringt den Ort »La Heutte« (Bez. Courtelary, 

t. Bern). Auf der Siegfriebfarte ſteht noch »La Hutte«, und 
ich bin der Meinung, daß diefe bis vor furzem gebräuchliche 
Schreibweiſe die richtigere ift. In der dortigen Gegend felbit Hält 
man »La Huttee einſach für eine Verſtümmelung von »Sütter, 
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wie bie eingelftehenden Wohnungen auf den zahlreihen Sennbergen 
ſchlechthin genannt werden. Ähnliche Verfiümmelungen weiit der 

noch mehrere auf, jo »Choindeze für »Schwändi«; »le 
Bechlet« für sin der Bäcdlen«e., Im großen Geograph. Lexikon 
der Schweiz), das gegenwärtig bei Attinger in a ui ericheint, 
wird allerdings für »La Heutte« geſprochen, weil ſich dieje Schreib- 
art auf etwas Keltiſches zurüdführen lafjen foll, wa® ja ben 
franzöfiichen Bearbeitern des Wertes viel annehmbarer fein muß. 
ae 4 9. Mont Tramelan (ebenbort); bier fehlt die von ber 
deutjchiprechenden Wenölferung ſtets angewandte Benennung 
»Berg:Tramlingene«, wie für das bald darauf folgende Dörfchen 
Romont (nit zu verwechlein mit dem gleichnamigen freiburgis 
ſchen Städtchen) das viel gebrauchte deutiche »Rothmunde. 

Im Bezirt Delsberg (S. 22. 23) befinden fih gerade einige 
jener Weiler, bie erft mit einem Nahbardorf zujammen eine 
Gemeinde bilden und de&halb hier fehlen, fo Courcelon = Sollen» 
dorf (Gemeinde Lütholdsdorf) und Recolaine — Ridlingen (Bes 
meinde Wir). Die Siegfriedfarte kennt dieſe deutſchen Namen. 
Sehr angenehm berührt die Beibehaltung der alten deutichen 
Namen für die Dörfer der Freiberge (5.24. 25). — ©. 29. 
Laufen, daneben für das Franzdſiſche ganz richtig »Taufon«; 
der Poſtſtempel biejes Städtchen® zeigt denn auch oben »Laufen«, 
unten »Laufon«, womit wohl die Nüdficht auf eine betnahe ver- 
ſchwindende Minderheit franzöfifchiprechender Einwohner angedeutet 
werden foll. Dies wäre ja ganz nett gebacdt, wenn nur im 
umgelchrten Falle gleich verfahren würde; aber da baben wir im 
berniſchen Jura Ortichaften mit nahezu 50 v. H. beutichiprechender 
Bevölferung und mit uralten deutſchen Namen, die heute noch 
gang und gäbe find, aber der eidgenöffiiche Poſtſtempel kennt fie 
nicht, trogdem der Bundesrat 1002 die deutiche Schreibart dafür 
fejtgeitellt Hat. Die Bundesbahn allein hat fich wenigſtens foweit 
aufgerafit, daf fie auf den Fahrkarten neben Moutier = Müniter, 
Delemont — Belöberg u. a. druden läht, was ihr body an= 
gerechnet fe. — ©. 30. Bezirt Münfter. Chätillon und Perre- 
fitte heißen auf der Stegfrieblarte in Klammer »Slaftele und 
»Beifert«, wovon beſonders letztetes unter der deutſchen Be— 
völterung dort (30 v. 9.) im Gebrauch ift. Der zu Nenmenborf 
gehörende Weiler »Schwändie mit deutiher Schule wird harts 
nädig amtlih als »Choindeze weitergeführt, obgleich fein Menich 
unter ber deutichen Bevölferung anders fagt als »i der Schwändi« 
(= Lichtung, vom ahd. swentan). — ©. 31. La Scheulte 
(Scelten),. Merktwürdig! Das Sceltentälhen hat aueſchließlich 
deutjche Bevölferung, aber Echelten muß in die Klammer, nicht 
etwa »La Scheulte«. Richtig ſteht dagegen Sechof (Elay), aber 
troßdem die Pojtitelle genau und eidgenöſſiſch mit »Sechof« be- 
zeichnet ift, bringen amtliche Hartenwerle nur »Elaye, wie auf 
dieſen auch der oben erwähnte zu diejer zerjtreuten Gemeinde ge— 
hörende Hof ⸗In der Bächlen⸗ nur mit »le Bechlete angemerft 
wird. — ©. 32. Neuveville (Neuenftabt), jehr ſchön; aber wann 
fommt biefes allgemein gebrauchte und hier amtlich feitgeftellte 
Neuenftadt auch in den Vahn- und Poſidienſt? 

©. 34.35. Pruntrut, der ehemalige Elsgau, mit begrüßens= 
werter volljtändiger Beibehaltung der alten deutſchen Namen an 
zweiter Stelle. So ift es reht und geredt! — Roche d'Or 
{S.35) heit bei den Deutichen jurafjiern »Goldenfeld« von 
alters her, was wohl nur überjehen worden it. — Der ganze 
Kanton Freiburg it ausgiebig mit feinen deutichen Orts— 
benennungen bedadıt worden, Wenn für »Eoublens« (S. 57, 
Nr. 11) noch »Scubilingen« gilt, dann hätte wohl aucd für 
»Cottens« (S. 61, Nr. 16) »Slottingen« beibehalten werden jollen. 
Selbft der Kanton Waadt muß fich noch ziemlich viele feiner 
deutichen Ortöbenennungen amtlic; gefallen laſſen. Warum im 
Ballis das befannte »Dlartinadıe für Martigny nicht beigejept 
wurde, ijt nicht recht verftändlicd. Ebenſo gibt es allem Anſchein 
nach im amtlichen Deutſch mur noch die Bezirte »Sierre« und 
»Sion«, wo doch für ben beutichen Text »Siderd- und »Gitten« 
fo durchaus berechtigt wären. 

Abgejehen von dieſen verſchiedenen Heinen Muslafjungen jehen 
wir in dem Büchleln doc eine hübiche Reihe deuticher Namen 
fetgehalten. Diefe der Franzöſierungsſucht zu entreißen, fie dem 
deutichen Sprachſchatz zu erhalten, das iſt jept unſere Sache. 
Durd) eine unnachſichtlich durchgeführte Anwendung der deutſchen 
Ortsnamen unjere® romaniihen SprachgebietS gegenüber Deutich- 
ſprechenden ließe ſich ſchon etwas erreichen, aber o weh! Da 
find gerade die Herren Reichsdeutſchen die erften, melde auch 
Deuticjprechenden gegenüber die franzöſiſchen Ortönamen vorziehen, 



— — am 

149 

Ich fahre ſehr oft in den Jura und gewöhnlich mit dem Morgen⸗ 
jdmellzug reg ige der im Sommer viele Reiſende 
aus Deutſchland bringt. werde ich denn öſters über dieſes 
und jenes befragt, aber wenn ich von Deläberg, Biel, Neuen- 
burg uſw. anfange, dann zeigen fich die Qeutchen jehr unbefriedigt, 
weil es ihnen viel feiner vortommt, über Delömönt, Bienne, 
Neuchätel (fo falſch als möglich betont) fahren zu dürfen. 

Ich will mich nicht näher darüber auslafjen, warum jogar 
bei und die ehrlichen alten bdeutichen Benennungen für weſt— 
ſchweizeriſche Orte fcheinbar gefliffentlic nur noch wenig gebraucht 
werden; ich jelbjt habe bei ihrer Anwendung ſchon manche Bos 
beit und manden Spott eingeftedt; aber wenn ich dann das 
Zunädjtliegende, nämlich den umgelehrten Fall, vorbringe und 
um Nufllärung bitte, warum denn »Bäle, Berthoud, St. Gall, 
Schaffhouse, Soleure, Zofingue, Zoug« ujw. ald ganz jelbit- 
veritändlic; hingenommen werden, dann heißt es allgemein: »ja 
wiſſen Sie, das ift ganz was andereö!« 

Bafel. €. F. Garraux-Dötſchmann. 

Zeitungsſchau. 

Aufſähe in Zeitungen und Zeitſchriften. 

Modern Language Notes. XIX. Nr.2. Baltimore 
(Februar 1904). 

Der erſte Aufſatz diefer Nummer, von Charles Harris, Handelt 
über Gerhart Hauptmann; der Berfafier gibt einen kurzen 
Überblid über Haupimanns Werke; er tadelt e8, dak Haupt: 
mann jo viel Gebrauch von der Mundart made, weil er nicht 
wie der große Schotte Burns aus innerer Notwendigkeit jelbit 
in der Mundart denfe, jondern nur annehme, dab feine Per— 
fonen fie jprehen müßten. — In zwei anderen Aufſähen wird 
die Fremdmwortirage behandelt: A. Schinz beiprict die im 
vorigen Jahre von vier Mitgliedern des »Conseil de l’Instruction 
publiquee in Franlreich gemachten Vorſchläge für Vereinfahung 
der jranzöjiichen Rechtſchreibung, darunter den einen, dab man 
die Fremdwörter, qui sont döfinitivement entres dans la langue 
et röpondent à un besoin röel, »frangöfierene folle — »eins 
frangöfiichen« darf ic) troß »eindeutfchen« faum jagen. Er weijt 
dabei nach, wie ſchwierig es jein würde, dieſen Wunſch zu ers 
füllen; »high-lifee 3. B®. werde auf vier ganz verſchiedene Weijen 
ausgejprocen; nach welcher von ihnen folle man num die franzöftiche 
Nechtichreibung dieſes Wortes einrichten? Entbehrlich aber, heißt 
es weiter, jeien eine ganze Reihe von Fremdwöttern, deren frran: 
zöherung jene Männer wünjcten: roastbeef ſei nichts anderes 
als boeuf röti, beefsteak jei boeuf grillö, steamer bateau ä vapeur, 
meeting reunion ufw. ujw. — Die Fremdmwortfrage wird ferner 
berührt in Starr W. Cuttings Beſprechung der Schrift von Klara 
Hedhtenberg >» Der Briefitil im 17. Jahrhundert. Ein Beitrag zur 
Fremdwörterfrage (1903), Während fich bei Grimmelshauſen, 
deſſen Fremdwörter die Berjafierin bereit® früher unterjucht Hat, 
unter 10000 Wörtern nur 131, und zwar GO verjchlebene, Fremb- 
wörter finden, enthalten die jet unterjuchten Briefe, Alten, Dia- 
loge, Beitungsberichte ufw. 390, darunter 329 verfchiedene; von 
diejen ift nur die Hälfte heute noch gebräuchlich, von jenen aber 
75—81v. H. (vgl. 1903 Sp. 114). J. E. W. 

Deutſches Franzöſiſch. Deutſche ZJeitung Nr. 40 vom 
17. Februar 1904. 

Der Aufjap gibt eine Heine Anzahl franzöſiſch Alingenber 
Wörter, die leider im Deutfchen noch immer gebraucht werden, 
ohne in der heutigen Sprache Frankreichs a ober bort 
u bedeuten, was wir darunter verjtehen. Berfafjer ſtellt 
Hi einigermaßen auf den Standpumlt umjeres Vereins. Er be 
fist augenjceinlih auf biefem Gebiete gute Kenntniſſe. Im 

en und ganzen wird man jeinen Ausführungen zuſtimmen, 
einzelnen Fällen etwas abweichender Meinung fein können. 

Das Erfreuliche ift der wiederholte Hinweis darauf, daß uns Die 
Benupung franzöfiich Mingender Broden, die nicht echtes Fran— 
zöſiſch find, ſprachlich keineswegs fördert, im Umgange mit den 
weitlihen Rachbarn jogar nur lächerlich machen kann. »Röuissitee, 
Spalte 2, Zeile? von umten, ijt wohl nur Drudjehler für 
» reussite «, % 8. Eigen (Hamburg). 
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Schriftjprahe und Mundart. Bon Nidhard Weit: 
brecht. — Deutſche Welt Nr. 27 vom 3. April 1904, ©. 417 

bis 420. 

Er betrachtet das Auflommen der Schriftipradhe gegen bie 
Mundarten feit Quther, die aus der Meichseinheit neu erwachſene 
Liebe zur Mundart, die auch im Wiedererwachen der mundart- 
lichen Dichtung zutage tritt, und die Wichtigkeit, Unentbehrlichteit 
der Mundart für die lebendige Gejtaltung der ie + 

tr. 

Fremdwörter, Grammatil und Nedtihreibung. Bon 

Generalmajor a. D. von Lettow-Vorbeck. — Der Tag Nr. 55 

vom 1. April 1904. 

In dieſem jüngft durch einen Sturz mit dem Made verums 
glüdten hochgeachteten Militärichriftiteller hat auch der Sprad)- 
verein einen Anwalt feiner Sadıe zu betrauern. Zum Beweis für 
die Fortfchritte der num dreihiigjährigen Bewegung gegen überflüſſige 
Fremdwörter beruft er fi) auf den ftarten Wandel in der Geltung 
der deutichen Speijefarte, die nach Gildemeifter noch 1886 nur als 
Spaß behandelt wurde, während heute eine franzöfiiche ſchon gegen 
den guten Ton verjtöht. Durch eigene Erfahrung und Überlegung 
iſt er in die Bahnen des Vereins geführt worden. In einem 
Aufjape der Preußiſchen Jahrbücher fand er das Wort »Sym- 
bioje«, das ihm und andern Befragten unbefannt war, Erſt ein 
Philologe konnte ihm das Rätſel löfen, verjagte jedoch bei einem 
anderen Worte ⸗Phyſiokrat«, das nun einer der über Symbioſe 
vergeben® Befragten, ein Verwaltung&beamter, auslegen mußte, 
Soldre Hindernifje des Verſtändniſſes durch unverftändliche d. h. 
dem Laien, Nichtfachgenofjen unverftändliche Fremdwörter find, 
fo ftellt er feft, in Aufjägen und Werken, die fi keineswegs 
an Fachgenojjen wenden, auffällig häufig; aljo hinweg mit ihnen! 

Str. 

Aus den Sweigvereinen. 
(Aus Mangel an Raum müffen einige Bereins— 
nadridten für die JZuninummer zurüdbleiben). 

Breslau. Am 18. April ſprach Profeſſor Gombert über das 
Leben Franz Zieglers. Ziegler gehört heute zu den ver 
ichollenen Größen, und da er in weiteren Streifen eigentlich nur 
durch jein Auftreten im Barteileben und jein dadurch herbei— 
geführtes Mißgeſchick befannt geworden ift (Teilnahme an dem 

teuerverweigerungdbeichluk im Jahre 1848, Abſetzung aus dem 
Oberbürgermeifteramt im Jahre 1849 und Feſtungshaft in Magde⸗ 
burg): jo erforderte die Behandlung des Gegenjtandes in dem 
parteilofen Sprachverein eine gewiſſe Zurüdhaltung. Aber auch 
mit diefer gelang es, ein anſchauliches Bild Jieglers zu ents 
werfen, in dem neben Ziegler dem Preußen beſonders Ziegler 
der »gentleman« hervortrat. Ziegler lieh fih ja gem fo 
nennen und bezeichnete den gentleman als »den Wann, ber 
ſich achtet in feiner Berfon, feiner Familie, jeiner Gemeinde«. 
Ein weiterer Vortrag über Ziegler als Vertreter der Heimatös 
funft, d. 5. als Ehrenretter fr märkiſche Landſchaft und märkiſches 
Bolkstum, wurde in Aueſicht geitellt. 

Gelle. Der Zweigverein veranftaltete kürzlich einen Unter: 
baltungsabend. Der Borfigende des Vereins, Rettor Gärtner, 
bielt einen Vortrag Über den Gegenftand: Die deutſche Frau 
und bie Mutterfprade. Er legte dar, melden Anteil im 
Laufe der Jahrhunderte die deutiche Frau am der Bildung, be 
ſonders an den jprachlichen Erzeugnifjen genommen babe. Eliiabeth 
Charlotte von der Pialz, die Gemahlin eines Bruders Ludwigs XIV., 
die gelehrte Anna Marie Schürmann, die ald Dichterin gehrönte 
Frau von Biegler und Gottſcheds Frau Adelgunde wurden wegen 
ihres deutſchen Weſens und ihrer Gelehrſamleit eingehender ge— 
fennzeicdnet. Am zweiten Zeile führte der VBortragende aus, wie 
gerade die deutiche frau der Gegenwart berufen ſei, in Epiel 
und Tanz, in der Gefellihaft, im Benehmen, in der Namens 
gebung, Kleidung und Bewirtung der deutſchen Sprache gegen 
die Musländerei zu ihrem Rechte zu verhelfen. Der Redner 
beabjichtigte ohne Zweifel durch diefen Vortrag die Frau zur 
Mitarbeit an den Beitrebungen des Spracvereind anzuregen 
und zu gewinnen, und aus dem Umſtande, daß ber biefige 
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Zweigverein eine Anzahl Damen ald Mitglieder aufweift und 
diefer Vortrag aud von vielen Damen beſucht war, geht hervor, 
daß feine bisherigen Bemühungen diejer Art bereits Erfolg ger 
zeitigt haben. Der gemütliche Teil des Abends wurde durch 
Borträge von Einzels und Chorliedern, Geigens und Gelloftüden 
ausgefüllt. Zum Schluſſe ergögte ein Mitglied die Anweſenden 
durch die anjchaulihe Wiedergabe mehrerer Gedichte von Auguſt 
Hermann in niederſächſiſcher Mundart. 

Danzig. Am 19. März hielt Oberlehrer Karehnte einen Bors 
trag über daß Thema: Aus der beutjhen Seemannsiprade, 
indem er unter Hinweis auf Goedels Eiym. Wörterbuch und Schraders 
befannten Aufſatz etwa folgendes darlegte: Auf keinem Gebiete 
fft der Deutihe weniger vom Auslande abhängig ald auf bem 
jeiner Seemannsipradhe, jo frembdartig fie aud) in ihrer gegen- 
wärtigen Zufammenjegung dem Obre des Binnenländers Klingt. 
Die Beziehungen unjeres Volles zum Meere find eben uralt, 
und ein fleiner Reit von Erbwörtern, wie das Wort »Meere felbft, 
erinnert an die indogermaniiche Vorzeit. In der urgermaniidhen 
Zeit lernten die Deutfchen an den Stüjten der Nord» und Oſtſee 
die Unfangsgründe der Schiffahrt und bereicherten unfern Wort: 
ſchatz durch viele noch heute gebräuchliche Wörter wie »See, 
Haft, Flut, Stlippe, Woge, Werder, Möwe, Schwan, Angel, 
Nep, Schiff, Bord, Seil, Steuer, Maft, Segel« u.a. Die 
aus dem Nömilchen entlehnten Ausdrüde bejcränfen ſich auf 
zwei: »Unfer und Niemen«. Als die Djtiee dem Deutſchtum durch 
das Vordringen ber Slawen entriffen wird und das mittelländijche 
Meer bebeutungsvoll in den Geſichtökreis tritt, wächſt das ents 
lehnte Spradgut an Umfang. Doch tit diefer Einfluß der Fremde 
nur vorlibergehender Art. Während nämlich viele deutiche Stämme 
dem Meere fremd geworden jind, waren niederdeutſche Stämme 
an den Geſtaden der Norbfee zu einem Volle erfahrener Handels: 
leute herangewachſen, die im 13. Jahrhundert in der Hanja ihre 
machtvolle Vertretung fanden. Im Bereiche der deutichen Hanja 
entwidelten jich für alles, was auf Seefahrt und Handel Bezug 
hatte, gemeinfame Bezeichnungen, die nod heute auf ben Schiffen 
der Handelds und Sriegsjlotte, fowie in den Stabtgebieten ber 
alten Hania haften. Die Germanen übernahmen im Bertehr mit 
den romaniſchen Bölfern manches fremde Wort, der Hauptbeſtand 
aber laßt fich auf germanijche Wurzeln zurüdjühren. Der Einjluß 
des Englifchen iſt jehr gering. Das einzige Verdienſt, das die 
Engländer in dieſer Beziehung haben, beiteht darin, daß fie uns 
in unferer traurigen kriegsſchiffloſen Zeit viele jeemänniiche Wörter 
forgiam aufbewahrten und in beſſeren Tagen mit einigen Binfen 
wiedergaben. Unſere Seemannsipradhe it aljo im wmejentlichen 
niederdeutiches Gewebe mit geringem romaniſchem Einichlage. Einige 
Börter find dann durch Vollsumdeutung nod) aus dem Hochbeutichen 
eingedrungen, wie Kielſchwein, Iöichen, labſalen, Maifeld« u. a. 
Durh den Mund der Handeld: und Schiffahrtsleute blürgert ſich 
dieje Sprache allmählich auch in mittel- und oberdeutihen Gegenden 
ein., Bei der wachjenden Bedeutung unjerer Kriegsflotte und der 
Vernehrung der Drucwerte, die ſich mit jeemänniihem Tum und 
Treiben befafjen, läßt ſich noch eine größere Bertrautheit der Ge— 
famtbeit unferes Volles mit der Seemannsiprade erwarten. — 
Der weigverein bielt am 24. März feine Hauptverfammlung ab. 
Der biöherige Vorſtand wurde wiedergewählt und zwar zum Bor: 
figenden Landgerichtspräfident Geb. Ober-Juſtizrai Schroetter, 
um Scapmeliter Synditus Dr. Fehrmann, zum Schriftführer 
rofefior Dr. Debbert. Der Verein zählt zur Zeit 58 Mits 

glieder. Für die deutichen Anfiedler in Südweit: Afıifa wurde 
die Zahlung von 30 M an die hiefige Sammelftelle der Abteilung 
Danzig der Deutschen Kolonialgefellichaft beichlofien. 

Dresden. In der Januarfigung vollzog fi) die Neuwahl 
bes Vorſtandes; die bisherigen Mitglieder wurden wiedergewählt; 
an bie Stelle des wegen Wegzugs nad Plauen i. ®. ausicel- 
denden ftellvertretenden Schapmeifters Bantbeamten Fiedler 
wurde Rechtsanwalt Dr. jur. Krug gewäblt. An diejen wird der 
bisherige Schapmeijter Eiienbabndireltor a. D. Reihardt fein 
an 10 Jahre treu geführtes Amt zum, 1. Mai übergeben. — 
Dr. Wagner ſprach über DO. Weifes Äſthetit der deutſchen 
Sprade. — In der Februarjikung berichtete Dr. Becher in 
einem Bortrage: Bom deutihen Weſen im Auslande über 
feine Erfahrungen auf einer Studicnreife in Stalien und Griechens 
land. Sodann fprady Staatsrat Prof. Grübler über die Bes 
deutung des Wortes Gewicht, das bald im Sinne von 
Stoffmenge, bald in dem von Schwerkraft gebraucht werde. 
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Gegen diefen falichen Gebrauch müfje der Sptachverein vorgeben. 
Ein von ihm in diefem Sinne geftellter Antrag wurde an ben 
Borftand verwiejen. — Wie in der Märzfigung mitgeteilt wurde, 
bat diefer ein Eingehen auf den Antrag abgelehnt, weil es nicht 
Sache des Spradwerein®, jondern der wiſſenſchaftlichen Sirelie fei, 
bei Abweichungen des wifjenihaftliden vom allgemeinen Spradı= 
gebraude auf ftrenge Einhaltung des wiſſenſchaftlichen Gebrauches 
in den Kreiſen der Willenichaft und Schule zu dringen. m der 
Märzigung wurde noch aus Sommers Bildern und Klängen aus 
Rubdolitadt vorgelefen; ſerner wurden zahlreiche Heine ſprachliche 
Mitteilungen gemacht und ragen erörtert; zum Schluß jprad 
Konreltor Dunger über bie Nedensart »Butter an den Galgen 
fchmieren« (vgl. Sp. 156) und über den Gebrauch von »gejchweige«. 
Die nächte Vereinsſitzung ſoll im September jein. 

Duisburg. Im Laufe dieſes Winterd hat unſer Zweig: 
verein regelmähige Monatsverfammlungen veranftaltet, im denen 
Mitglieder Vorträge hielten. So beiprad Lehrer Meyers 
Marltau den neuejten Roman Wettes »Krauskopf«. Derielbe 
Redner ſprach an einem anderen Abend über Duisburger 
Straßennamen. Öberlehrer Dr. Schmeding berichtete über 
ein Reihsamt für die deutſche Sprade. Der erite Vor— 
figende Prof. Mehlkopf jchilderte feine Erlebniſſe auf der Bred- 
lauer Hauptverfammlung; ein anderes Mal beſprach er das Bud 
»Der deutihen Sprade Ehrenfrang« und verlas Proben 
daraus. Auf der Hauptverjammlung im März bielt Dr. Lenz— 
mann einen formvollendeten Vortrag über Heinrich Seibel, 
in dem er jdarffinnig und feinfühlig diefen liebenswürdigen 
bumorvollen Dichter mıt dem größeren Fritz Reuter verglid. Im 
Laufe des Jahres ift die Mitgliederzahl unjeres Vereins von 207 
auf 235 geftiegen. Der alte Vorftand, der aus 12 Mitgliedern 
beitand, wurde wiedergewählt und zwar Prof. Mehltopf als 
eriter Borfigender, Lehrer Meyer-Marlau als zweiter Vor— 
ſihender, Staatsanwalt Schrödter als Schriftführer und Kauf: 
mann Gottlieb Koh als Schatzmeiſter. Wir legen bejonderen 
Wert darauf, durch ausführlidre Zeitungsberichte über unjere 
Berfammlungen weitere Kreiſe mit den Beftrebungen unſeres 
Vereins befannt zu machen. 

Eſſen. In der Februarjigung trat der Zweigverein zumädit 
bem Dürerbund als körperſchafiliches Mitglied bei. Dann bielt 
der Schriftführer, Oberlehrer W. Schmidt, einen Vortrag über 
den Einfluß der Umgangsiprade auf die Schrijtiprade. 
Den Abſchluß der Winterveranftaltungen bildete im — ein 
auf zwei Abende verteilter Vortrag des Vorſihenden, Proſeſſot 
Dr. Imme, über die Ortönamen des Kreiſes Effen. Beide 
Sipungen wurden in Gemeinſchaft mit dem Hiſtoriſchen Verein 
für Stadt und Stift Efjen abgehalten. Der für biejige Verbält- 
nifie ſehr zahlreiche Beiudy beider Abende bewies, welcher Teils 
nahme ein derartiger Gegenſtand in meiteren reifen begegnet. 
Der inhaltreihe Vortrag ſoll im Drud erjheinen und wird dann 
allen Mitgliedern zugeitellt werden. Der Zweigverein Eſſen fteht 
jegt auf ein fünizehmjäbriges Leben zurüd. Trotz ungünftiger 
Berbältnifie hat er fich in diefer Zeit unter der ununterbrochenen 
Leitung Prof. Jmmes gedeihlich weiterentwidelt. 

Halle a. d. S. Bei der Zuſammenkunft am 22. März wurde 
vom ESchrift- und SKafjenführer der Kafienabichluß jür 1903 vors 
getragen und der bisherige Vorjtand durch Zuruf wiedergewählt. 
Es wurde bejprohen, daß feit mehreren Wochen in der Saales 
eitung in zwedmäßiger deitfolge und Auswahl die Mitteilungen 

ür Spracheden mit der lberichriit: »Spradede des Allg. Deutich. 
Sprachvereins. — AZweigverein Halle abgebrudt werden. Die 
anderen hiefigen Zeitungen zum Abdrud anzuregen, davon will 
der jweigverein vorläufig abjeben. Wegen Einrichtung der Sprad- 
ede in einem in dem nahen Merſeburg ericheinenden Blatte joll 
ein dort wohnendes Mitglied um feine Bemühung gebeten werden. 
Es folgte ein Vortrag Vorfipenden über: Einiges aus 
den Verhandlungen der 47. Berfammlung deutjder 
Philologen und Schulmänner (Dftober 1903). gab 
eine kurze Beipredung der Vorträge 1. des Prof. Matthias 
(Burg): Zur Geſchlchte des Grimmihen Wörterbuhs 
(abgedrudt in dem Grenzboten Nr. 49 vom 3. Dezember 19053), 
2. des Prof. Wunderlich (Berlin): Die deutſche Gemein: 
ſprache in der Bauernbewegung des 16. Jahrhunderts, 
3. des Prof. Barth (Leipzig): Die Bedeutung von W. Wundtd 
Sprachpiychologie für den Spradunterricht. Dem Bor 
trage des Vorfigenden folgte ein kurzer Bericht des Schriftführers 
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über die 13. Hauptverſammlung. Im Anſchluß daran wurde 
erörtert, ob die Errichtung eines Reichsamts für deutiche Sprache 
wünschenswert jei. 

Gablonz. Der Verein hielt am 5. März d. J. feine Hauptver⸗ 
jammlung ab, die vom Obmann Friedrich Müre geleitet wurde. 
Der Jahresbericht des Schriſtflihrers gedachte der fünf abgehaltenen 
Sprachabende und der zwei Vollsabende, der geplanten Stadt: 
bücherei, jowie der Zuſammenſtellung eines Kunſtwartes. Bom 
Schillerdentmal: Ausichufie berichtete er, dah der Grundftod von 
28 K nicht weiter vermehrt wurde, weil im Vorſtande jelbit die 
Meinungen über Grundgedanten und Austührbarfeit des Planes 
nod) geteilt find. Ferner bebauert er die auffallende Zurüdhaltung 
jener Kreife, weldye naturgemäß den größten Anteil an den Be— 
jtrebungen des Vereins nehmen mühten, und glaubt dieje jo 
deuten zu follen, daß diefe Kreile die Mitglieder des biefigen 
Zweiged nur — um ein Gleichnis zu gebrauhen — ale Meiiter- 
länger anjeben, während fie ich ſelbſt ala Pfleger edeljten Minne- 
ſangs eıfennen. Bahlmeifter Geyer bezifferte da8 Vermögen mit 
181 K (— 12 K). Die Neumabhl ergab: Obmann Friedrid 
Miüde, Stellvertreter K. R. Fiſcher, riftführer Adolf Lilie, 
Stellvertreter Jenfner, Zablmeilter Karl Geyer, Büderwart 
Sürtler. Die Tätigkeit des Ausſchuſſes für Spradireinheit wird 
fortan vom Borftande mit beforgt werden. K. R. Fiſcher lenlte 
die Aufmerkjamteit der Verſammlung auf das Wergtheater in 
Vales und wird in dem Sprehabende am 16. April d. 3. darliber 
nähere Mitteilungen machen. Dr. Natus brachte die Einführung 
beutiher Monatönamen zur Sprache und bejürmwortete die Er: 
zielung einer Einigung der öfterreichichen Zweigvereine darüber, 
welche Namen denn eigentlich zu gebrauchen jeien, da zur 
Zeit für die meiften Monate mehrere Bezeichnungen in Ber- 
wendung find. Beſchloſſen wurde, fich_diejerhalb mit dem Zweige 
Reihenberg in Verbindung zu ſetzen. Die Zahl der Mitglieder 
beträgt dermalen 60. 

Köln. Prof. Dr. Bieje, Direktor des Gymnaſiums zu Neus 
wied, jprady in der Märzverfammlung über Guſtav Frenſſens 
Jörn Uhl, eine ——— und ein Lebensbild. Der Bors 
tragende, der bie Vorzüge eines guten Nedners in feltenem Maße 
in fich vereinigte, wies auf die ganz aufergewöhnliche Verbreitung 
des Werkes hin und beleuchtete dann die Gründe diejes Erfolges, 
die nur in dem vieljeitigen innern Werte des Romans zu juchen 
jeien. Im Gegenſatz zu den Durcichnittsromanen unjerer nervös 
überreizten Gegenwart ofienbare Jörn Uhl eine von ſittlich relis 
giöſem Ideglismus getragene Weltanſchauung, wurzelnd in echtem, 
gefunden Vollstum der Heimat, von flarfer Wirkung durch eine 
edle, reine Sprache, bei ungezwungener Verwendung mundarts 
lidyer Ausdrücke der Heimat, durch Tiefe und Reichtum der Ge— 
danten, buch Mannigialtigfeit der Geftalten, nicht ins Leben 
bineln geträumter Menſchen, fondern markiger Charaktere tie 
finniger, herber, knorriger und doch weicher Geſtalten bes Geeſt— 
landes und der Marichen mit ihrer nüchternen Tatkraft. Jörn 
Uhl ſei eine Verherrlichung des Segens der Sorge und der Arbeit 
und des freien Menjchentums, wie es unfere beiten Dichter dar— 
geitellt hätten, und auf das das Goetheſche Wort hinziele: Wer 
immer jtrebend ſich bemüht, dem fünnen wir erlölen. An ans 
düchtiger Stille laufchten die aufergewöhnlich zahlreichen Zuhörer 
dem Vortrage, und ber reiche Beifall zeigte, wie jehr man die 
feinfinnigen Ausführungen zu jchäßen wußte. 

Magdeburg. In der lehten Winterveriammlung am 14. März 
erfreute Oberlchrer a. D. Saalfeld, Ehrenmitglied des hiefigen 
Aweigvereins, die Anweſenden durch einen Vortrag über Deutjche 
Kinderlieder. Die reiche Fülle von Beilpielen, die er in 
wirfungsvoller Weife vortrug, entnahm er zum Teil dem Kinder— 
munde jelbit, der in ihnen, oft unbewuht, den Glauben unſerer 
Vorfahren und die Bejchide unſeres Volkes bewahrt bat; teil& 
waren es bewußte Schöpfungen älterer und neuerer Dichter, die 
fit) in liebevoller Weile in die Kinderjeele zu verfegen mwuhten. 
Der Vortrag zeigte, wie reich diefer Dichtungszweig bei uns ent- 
widelt if. Dem immer gern gehörten Gajte wurde lebhafter 
Beifall zuteil. Ein Herr aus der Verſammlung trat lebhaft für 
die nicht genug gewlirdigten alemannijchen Gedichte Hebels ein. 
Im geſchäftlichen Teile wurde dem Kaſſenwarte nad) dem Ergeb- 
nifje der Rechnungsprüſung Entlaftung erteilt. Dann teilte der 
Vorſitzende mit, da die Sprachecke im »Bentral. Yinpeigere Anklang 
aefunden habe; er gab einen Überblid über die Vorträge dieſes 
Winters und begründete zum Schluß, um eine in einer früheren 
Sitzung erörterte Frage zu erledigen, warum er der Zuſammen-⸗ 
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jegung Sinochenfohlefabrif vor der andern: Ainochentohlenfabrit den 
Vorzug gebe. 

Marburg a. d. Drau. In der Mpril-Berfammlung ſprach 
Lehrer Karl Gaffanek über den Wortſchatz und die Rede— 
weife des Steirers. Angeregt zu feinem Vortrage ward er 
durch das von Prof. Dr. Ferdinand Khull in Graz herauss 
gegebene große Wörterbuch »Der ſteiriſche Wortihap«. Schon 
Erzherzog Johann begann in den eriten Jahrzehnten des vorigen 
ang rer die Wörter der jteiriichen Mundart zu fammeln. 

r Bibliotbefar Unger fepte diefes Beſtreben emfig fort, und 
nad) deilen Tode nahm Khull die Arbeit wieder auf und brachte 
fie zu Ende. Der Redner befprach die Neichhaltigteit des Wort: 
ſchahes der fteiriichen Mundarten, die verichiedene Bedeutung, 
die viele mundartlihe Ausdrücke und Bezeihnungen in den ein: 
zelnen Tälern des Yandes haben, namentlih in Beziehung auf 
Vollksgebräuche und Voltsfagen, und fam endlich auf die Rede— 
weiſe des Steirers zu ſprechen. Am Anſchluß an den Vortrag 
las Herr Sellyen mehrere mundartliche Dicdytungen vor. Herr 
Alois Waidacher jang, von Herrn Köhler auf dem Flügel bes 
gleitet, einige Balladen und Lieder. 

Münden. Montag den 1. Februar ſprach Univerfitätßprofefjor 
Dr. Baul über ein altisländijdhes Dichterleben. Auf 
Grund einer Saga entwarf er ein Lebensbild des Neden und 
Dichters Egil, das einen tiefen Einblid in das nordiiche Kultur⸗ 
leben des 9. und 10. Jahrhunderts gewährte. Den Schluk der 
Wintervorträge bildete am 14. März der auf ben gründlichiten 
Studien beruhende Vortrag des Privatdozenten Dr. von der 
Leyen über Meifter Edbart. — Welch erfreulicher Zuwachs 
an Mitgliedern uns durch den Beitritt mehrerer Minifter erſtand, 
hat die Vereinszeitſchrift ſchon gemeldet. " 

Neihenberg. Der Zweigverein ift in der angenehmen Lage, 
die vollite Unterſtühung durd; die Verwaltung&behörden der Stadt- 
gemeinde (Stadtrat, Magiitrat und Stadtverordnetentollegium) 
zu geniehen. An allen 3 en der ftädtiichen und politiichen 
Verwaltung der Stadt wurde das Fremdbwörterummejen befeitigt, 
und bet —E—— jeder neuen Druckſorte wird rg“ ver: 
beuticht, die Fremdwörter des alten Hanzleiftiles find faht zur 
Gänze ausgemerzt. Mit Beginn diefed Jahres wurde eine Neus 
ordnung ber Schriftenbehandlung und = aufbewahrung durchgeführt 
und hierbei durchwegs der Grundſatz des Sprachvereins befolgt. 
Die Stadtverwaltung kennt feine Alten mebr, jondern nur 
Schriften, fein Einreihungsprotofol und feine Elenche, ſondern 
nur Scrijtenverzeichnifie mit Buchftabenfolgen, feine Regiftrature« 
bezeidhynungen, — Schriftenzeichen, feine Nummern, Sub» 

| Nummern und Exhibitennummern), jondern nur Reihen» und Ord» 
nungszahlen uſw. Wo ihr ein Einfluß zufteht, fucht fie auch 
außerhalb des Amtes für Sprachreinheit zu wirkten. So hat der 
Stadtrat im vorigen Monate an fämtlice in Reichenberg an— 
fällige Schriftenmaler folgendes Schreiben ergehen lajien: »In 
legter Zeit wurde die Wahrnehmung gemadt, daß bei ber An— 
fertigung von Wufjchriften auf Firma- und Ankündigungstafeln 
vielfach gegen den deutihen Sprachgebrauch und gegen die Nein- 
heit der deutſchen Sprache gelündigt wird. In dem Bejtreben, 
den deutichen Charakter der Stadt auch äußerlich zu kennzeichnen 
und zu wahren, werben daher die Herren Schrittenmaler gebeten, 
bei * Auftraggebern ihren Einfluß dahin geltend zu machen, 
daß die erwähnten Aufſchriften ſſeis in einem guten und reinen 
Deutih, mit Vermeidung aller entbehrlichen Fremdwörter ver- 
faht werden.« — Um 26. Februar 1. 3. hielt der Verein einen 
Bortragsabend ab, im welchem Prof. Robert Müller über 
Das Weſen des Humors ſprach; er erntete ſtürmiſchen Beifall. 
Der Saal des »Neichenberger Hofed« war dicht gefüllt. 

Tetihen, Bodenbach und Umgebung. Der Berein hielt 
am 18. März feine Hauptverfammlung ab. Im abgelaufenen 
Vereinsjahre wurden vier Vortragsabende veranjtaltet, die durch: 
u ſehr zahlreich befucht waren und durch die Gedlegenheit des 
Sebotenen den Mitgliedern in befter Erinnerung geblieben find. 
Die Vortragenden waren bie Herren: Mauermann über Detlev 
von Lilieneron, Prof. Kreibid über Hlopjtod und über 
den Aufbau des Dramas, Dr. Wenzel über Gott und 
Belt. Prof. Dr. Müller Hat an zwei Abenden durch Vors 

1) »Sub- und Erhibitennummern« verjtoßen freilid gegen 
den Grundſatz des Spracvereins, aber »Nummerne und ebenfo 
»Altene find eingebürgerte Lehnwörter. Die Schriftleitung. 
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lefung von Dichtungẽsproben mit feiner meifterhaften Vortrags- 
weiſe die ung erfreut, — Danfbar jei aud derer 
gebadht, die den Berein in feiner Bekämpfung ber Fremdwörterei 
unterftügt haben. So bat ber k. f. Bezirfäfchulrat in feinem Amts- 
blatte die Vermeidung überjlüffiger Fremdwörter empfohlen, ber 
biefige Spielballverein hat deutſche Spielbezeichnungen eingeführt, 
unjere — haben ſogen. Spradeden eingeführt, endlich 
einige Wirte ſich zur Verdeutſchung der Speifezettel beftimmen 
laſſen. Die Zahl der Mitglieder des Vereins beträgt etwa 150, 
iſt alfo in erfreulicher Zunahme begriffen; allerdings fehlen noch 
viele, die eigentlich verpflichtet wären, In den Reihen der Vereins— 
mitglieder zu ftehen. Gerade in unjerer Zeit, wo Kulturvöller 
zweiten Ranges, vergefiend, was fie ſelbſt der deutſchen Spradye 
ſchuldig find, gegen ben ftolzen Bau deutjcher Wrbeit und deut⸗ 
ſchen Weiftes drobend anſtürmen, gerade im folcher Zeit iſt es 
notwendig, baf ber Deutſche fich bemuht werde, welch edles und 
herrliches Gut unfere Sprache iſt, und alle Vollsgenoſſen jollten 
es jür ihre Aufgabe anfeben, die Sprade zu der Reinheit und 
Schönheit emporzuheben, ber fie jähig iſt. — Bei den Wahlen 
wurde der frühere Ausſchuß wieder an die Spipe des Zweig— 
vereins gejtellt. 

Zitten. Die Dezemberfigung geftaltete ſich zu einer schlichten 
dh ae bei der Dr, Alfred Neumann das 
eben und Wirken Herder® unter beionderer Berüdfihtigung feiner 

Verdienfte um die deutiche Sprache und das deutſche Woltätum 
ſchilderte und zum Schluß in Beantwortung der frage, wie Gerber 
fi; wohl, wenn er nod) lebte, zu den Beitrebungen des Deutichen 
Sprachvereins ftellen würde, ihn ala einen ebenjo mahvollen als 
entſchiedenen Vorlümpfer unferer Sache kennzeichnet. — Am 
Januar ſprach Pfarrer Brosfe über Slawiihe Lehn- 
wörterin deutjhen Bolfsmundarten, im Februar Schulrat 
Dr. Hanns über das Grimmihe Wörterbud und jeine 

ünfzigjahrfeier. In der Märzverſammlung beichäftigte die 
itglieder des Bereins die neuerdings durh Friedrich Kluge 

und Otto Behaghel wieder lebhajter angeregte Frage einer 
deutſchen Alademie. In die Aufgabe des Abends hatten ſich ge: 
teilt Reltor Prof. Dr. Schügße, der ein Bild von der französ 
fiihen Alademie nadı ihrer Entjtehung und Geſchichte, 
ihrer Einrihtung und Bedeutung entwarf, und Oberlehrer 
Dr. Alfred Neumann, der den Bebagbelicih Plan eines 
Neichdamts für deutihe Sprache entwidelte. Über die in 
diejen beiden Vorträgen behandelte wichtige Frage brachte das 
Zinguer Amtsblatt » Zittaner Nachrichten und Anzeiger« unter 
derliberjcrift: » Braucen wir eine Alademie der deutſchen Sprache? « 
einen ausjührligen Bericht. Dasſelbe Blatt hat fih aud für 
die Einrichtung einer »Spracede« zur Verfügung geitellt. Seit 
Ende Februar erſcheinen darin regelmäßig alle Wochen Meine 
Aufjäge ſprachlichen Inhalts, die aud) Über den Kreis des Spradı- 
vereins hinaus Anklang gefunden haben. — Der Zweigverein ift 
gegen das Vorjahr um 21 Mitglieder gewachſen. Seine Mit: 
gliederzahl beträgt mit Einſchluß eines Ehrenmitgliedes gegen- 
wärtig 270, 

Zwidan i.S. Der biefige Zweigverein, der inzwiſchen von 
42 auf 115 Mitglieder angewadjen iſt, bat im erjten Viertel 
von 1904 zwei Berfammlungen abgehalten. In ber erjten, am 
18. Februar, hielt Realgumnafiallehrer Dr. Frobwalt Küchler 
einen Bortrag über Thomas Larinle im Heihen bes deut— 
jhen Geiſtes. An einem lberblid über Carlyles zahlreiche 
Schriften und Aufjäge über umjere Literatur fuchte der Vor— 
tragende das nad) Umfang und Tiefe wohl einzig daſtehende 
Studium zu jchildern, das der Schotte Carlyle unjerer Literatur 
gewidmet hat. Er ging dabei befonder8 auf die Schriften über 
Goethe und Schiller ein, die ein zu jener Zeit von feinem Fremden 
erreichtes tiefes und feines Verſtändnis für die Größe und Eigen- 
art beider Dichter befunden. Weiter wurde der Einfluß gewürdigt, 
den das Studium unferer klaſſiſchen Literatur und Bhilofophie 
auf Carlyle ausgeübt hat, und der ſich äußerlich in jeinem Stil, 
innerlih in vielen feiner philojopbiichen Überzeugungen, jowie 
auch in ſeiner eigenen Lebensgeſtaltung zu erfennen gibt. Der 
Redner ſchloß mit dem Hinweis auf das für jeden Deutfchen er: 
hebende Bemwußtfein, daß Garlyle der große, freie und tiefe 
Dienich, als der er in jeinen Werfen und jeinem Wirken vor uns 
fteht, erjt durch die Berührung mit deutichem Geifte geworden it. 
— Am 17, März bot Realgymnafialoberlebrer Prof. Dr. R. Hofs 
mann Heimatflänge von der ſfächſiſch-bayeriſch-böh— 
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mifhen Grenze. Bon ben gemütvollen Schilderungen aus— 
gebend, die Julius Mofen von der Natur des ſächſiſchen VBogtlandes 
entwirft, fügte er diefem weiteren Rahmen in feinfinniger Klein— 
malerei ein Bild feiner Heimat Ebmath i. V. und ibrer Umgebung 
ein und lief wiederaufleben, was er in feiner Jugend dort an dem 
Verlehre zwiſchen den drei Grenzländern, am Treiben der ſchlichten 
Dörfler und in ihren Spinnftuben beobadıtet hatte; er erzählte 
die Befiedlung der Gemarkung durch Deutiche, zuerjt wohl mehr 
Dftfranten, felbjt Piälzer, erft fpäter auch VBayern; und al& dann 
diefe verjchiedenen Schichten in ihrer ureigenen Sprechweiſe am 
Geifte der Hörer vorüberzogen, war diefen nur eins leid: daß die 
lebendige Schilderung ausllingen mußte in die Klage, daß jo viel 
ſchlicht wahrhaftige Tuer und Lebensweiſe fait auch ſchon hat 
verftummen und entweichen müſſen vor den — Segnungen einer 
baftigeren Beit gewinnfüchtigerer Gewerbstätigleit. — Eine neue 
Erflärung der Nedendart »im Stich lafjen«, die im Auſchluß 
daran vorgetragen wurde, ſoll nächſtens an anderer Stelle der 
Beitfchrift mitgeteilt werden. 

Brieftaften. 
Herren HR. ..., Tübingen ndM.©...., Niederlößnig. 

Bei dem Sape Nr. 226 zur Schärjung des Eprachgefühls (5. 48) 
nehmen Sie daran Anſtoß, dak junge Eichen als Bindweiden 
verwendet werben; das jei eine botanijche Unmöglichkeit, ein Gegen 
ftüd zu den berühmten Wachszündhölzern; eine Eiche fünne 
doch mie zu einer Weide werden. In der betreffenden Berords 
nung handelt es fih um das Zujammenbinden von Neifig (Reis— 
holz) zu Gebunden (Wellen, Bilicheln) durch Nuten oder gedrehte 
Bänder. Hierzu verwendet man nach einer gefälligen Mitteilung 
des Herrn Oberfürfters Lich in Stromberg gewöhnlich jogenannte 
Weichbölzer wie Hafel, Weide, Birfe, Hartriegel u. a., aber nicht 
edle Holzarten wie Eiche, Buche, Eiche, Ahom ufm. Am Mhein 
jagt man dafür Bindweide. In anderen Gegenden, namentlich 
in Oberdeutſchland, nennt man ein ſolches aus jungen Schöß— 
lingen oder Zweigen gedrehted Band eine Wiede oder Widde, 
und das ift wohl der eigentliche Ausdrud für diefen Begriff, alts 
deutich diu wide oder wit — Flechtreis, Strang aus gedrehten 
Reiſern (unterſchieden von diu wide Weide und der wite, wit 
Holz), Die Weide wurde auch als Strid bei dem Hängen 
von Übeltätern gebraucht; daher die alte Redensart: gebieten bi 
der wide, bei der Strafe des Hängens. In der Wetterau jagt 
man noch jeßt »er muß an die Wid«, »er fommt an die Wid« 

er wird zur Strafe, zur Rechenſchaft gezogen (Weigand). Aus 
der Feſtigkeit eines ſolchen gedrehten Stranges erklärt ſich die 
Nedendart niet, wiedb- und nagelfeit oder erds, wied— 
und nageljeit. Auch die zum Binden der Garben verwandten 
Strohfeile werden zuweilen Wieden genannt, z. B. im Helftichen. 
Unter einer Wiede verjtcht man auch zuweilen das mit einer 
Wiede Aufammengebundene: ein Widlein Nueben, ein Widlein 
Fröſche, ein Widlern Vögel (Schmeller, Bayr. Wörterbuch). Daher 
die jchmeizertiche Medensart: alle in eine Wid nebmen = 
alle über einen Hamm ſcheren (Jerem. Gotthelf). — Im Deuts 
ihen Wörterbuch iſt unter Bindmeide verwiejen auf Bandiweide, 
und diefes Wort wird erllärt als Salix viminalis, Weide, bie zu 
Neifen und Flechtwerl dient. — Unter Schlagunternehmer 
verjteht man am Nhein einen Holzhauermeifter, der die Aufs 
arbeitung des Holzes in einem Waldbezirk bejorgt und für die in 
jeinem Dienfte ſtehenden Arbeiter die Verantwortung übernimmt. 

8 

Herrn K. . . Bitburg Sie fragen nach der Erllärung der 
Redensart: Das iſt (gleichſam) Butter an den Galgen 
geſchmiert. Es iſt eine Redewendung, die jept nur noch ſelten 
vorzufommen Scheint. Im Deutihen Wörterbuch ijt fie in ber 
Faflung angeführt, die Simrod in feinen Deutſchen Sprich— 
wörtern bietet: »Das iſt Butter an den Galgen«. Cine andere 
Wendung findet fih in Wander Spridwörterleriton 522: »Man 
hängt feine Zunne Butter an ben Galgen«. Grimm vermeift 
auf die nieberländiiche Medensart: het is boter an de galg ge- 
smeerd und erflärt diefe ala »vergebliche Arbeite, Richtiger wäre 
wehl: unnötige Arbeit. Denn ofjenbar iſt die Nedensart jo zu 
erllären: Der Galgen erfüllt feine Aufgabe, die Übeltäter vom 
Leben zum Tode zu bringen, obne daß man nötig hat, ihn erit 
einzufchmieren, wie Räder oder Maſchienteile. Wenn dieje gut 
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faufen follen, jo müſſen fie mit DI oder Fett jorgfäftig behandelt 
werden. Dann »geht es mie geichmiert«; jagt doch ein altes 
Sprichwort: »wer gut ſchmert, der gut jährte Wenn man bie 
Koften nicht zu ſcheuen braucht, fann man aud das edelſte Fett 
dazu verwenden, die Butter. Denn > mer viel Butter hat, kann 
fett ſchmieren · dann geht es natürlich erjt recht >»wie mit Butter 
geichmierte. Der Galgen dagegen braucht nicht erit geichmiert zu 
werden. Er verrichtet fein Amt ohne irgendiwelhe Nachhilfe fiher 
und unfehlbar. Die für den Galgen Beitimmten entrinnen nicht 
ihrem Schidfal. Denn »für den Galgen hilft weder Panzer noch 
Koller«, und > wer für den Salgen bejtimmt ijt, der ertrinft nicht« 
— jo lauten zwei alte, viel gebrauchte Sprichwörter. Wer alfo 
Butter an den Galgen ſchmieren oder gar in toller Übertreibung 
leich eine Tonne Butter an den Galgen verjchwenden wollte, 
r täte etwas vecht Innötiges und Verlehrtes. 9. 2. 

Herm 9, ..., Halle a.d.S. Nah unferem Dafürhalten 
bejteht zwiſchen »dem, ber fi ein Tier hält,« und »dem, der 
ein Tier hält,« ein Unterſchied injofern, als das erite nur von 
dem Beſiher, das zweite aud von dem Pfleger des Tieres 
efagt wird. Man jagt von dem Befiper: »er hält Wagen und 

Sierde« und (deutlicher): »er hält fih Wagen und Pferde⸗; aber 
ein Hirt z. B. »hält (nicht: jich) die Noffer. Diejer leptere 
Sprachgebrauch ift aber nicht allgemein; er beſchränkt fich vorzugs⸗ 
weiſe auf das baheriſche Gebiet, wo »halten« geradezu — »hüten«, 
»haltere = >» Hüter, Hirte iſt. Wenn nun ber $ 833 des Bürger: 
lichen Geſezbuches von »demjenigen« ſpricht, » welcher das Tier 
hält · fo iſt bier wohl nicht der Eigentümer, ſondern der vers 
antwortlihe Hüter, Pfleger oder dergl. ded Tieres zu verjichen; 
unzweideutig aber ift die Ausdrucksweiſe unferes Erachtens nicht. 
Eine juriftiiche Erörterung dieſes Falles wäre erwünidt. 

Heren DO. W...., Blauen. Mit Recht beluftigen Sie ſich 
über den Sag eines Kaufmannes: »einliegend haben wir da 
Vergnügen, Ionen unfere Faltura ... zu überhändigene«; richtig 
und in mehrfacher Beziehung bejier Heißt es: »biermit überjenden 
wir Ihnen unjere Rechnung ...« oder ähnlich. — »Erfudhen« 
ift nach heutigem vorherrichendem Spradgebraude ein milderer 
Ausdrud für »fordern«, aljo als höfliche Form nur da angebracht, 
wo man das Nedıt hätte zu befehlen, 3. B. einem lntergebenen 
gegenüber (vgl 1903 Sp. 107 f.). Im Verkehre Gleichjtehender tft 
es nicht am Plate, hier muB »bitten« dafür eintreten. — »Ich 
bitte um Zuſendung Ihres Kataloges · (bejier: Verzeichniffes), »1c) 
bitte Sie mir Ihren Satalog zu ſenden«, »bitte, Tauben Sie mir 
Ihren Kataloge find alles richtige MAusdrudsiormen. — Zwiſchen 
>»bierdurdg«e und »hiermit« iſt fein Unterfcied in Fällen wie: 
»hierdurd (hiermit) benachrichtige ih Sie. >Hiermit teile ich 
Ihnen mit« wird man aber aus Wohllautdgründen vermeiden. 
— Außer Engeliens Grammatit empfehlen wir Ihnen: Heinge, 
Gut Deutich; Heinge, Deuticher Sprachhort (umfänglicher); Engels 
Geſchäftsdeutſch (j. Sp. 342 d. vor. J.). 

Herm 8,..., Charlottenburg. Die Endung -in zur 
Bildung weibliher Perjonennamen (»Millerin« ujmw.) ift unferes 
Wiſſens ſchriftſprachlich bis in den Anfang des 19. Jahrhunderts 
üblid) geweſen. Wann fie im einzelnen in ben verjchiebenen Lands 
haften und Literaturgattungen (Urkunden ujw.) abgefommen ift, 
bedürfte einer eingehenderen Unterfuhung. In Mundart und 
Umgangsivrache aber befteht jene Endung noch heute, im Süden 
in der vollen form sin, 3. B. »die Heidepeterin« (Mofegger), »die 
Moferine (Anzengruber), im Norden abgeſchwächt zu sen, =n: 
»die Schulzen, die Meiern« uſw. 

Herren 3.8. ..., Charlottenburg, und W. Eh...., 
Ejjen (Ruhr). Zu »boranlommen« ujw. (Sp. 60) teilen Si 
gütigit mit, dab in Weſtdeutſchland (Nafjau, Köln) das Wort 
»voran« in der Bedeutung »borwärtd« den Ton auf dem »vor« 
hat, jo daß deutlich geſchleden werden: »vörangehen«e — vor: 
märtägehen, und »vorängehen« = an der Spipe geben. Das ijt 
ewiß innerhalb der landichaftlichen —— eine zwedmähige 
ntericyeidung, zugleich ein Ichrreiches Beilpiel für den Trieb der 

Sprache, begriffliche Unterschiede mit Formverfciedenheiten zu 
verfnüpfen. Aber jenes »vöran« gehört, wie Sie auch jelbit bes 
merten, nur der Mundart oder der durch fie beeinflußten Um— 
gangsipradhe an. 

sam}. E.... Hannover. Daß man in Hamburg und 
anderswo »hannöverjd« jagt, in Hannover ſelbſt aber »hannoverjdy«, 
beruht auf der Fähigkeit der Enpfilbe if, Umlaut hervorzurufen, 
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ohne daß er überall da, wo er möglich wäre, auch tatfächlicdh ein= 
träte. Der Sprachgebrauch bat ſich bald jo, bald fo entſchleden. 
Es heißt »anhaltiſch, badiſch, medienburgiihe; aber »rbein- 
ländiic), ſächſiſch, weitfäliihe ufw. In manchen fällen befteht 
noch ein Schwanlen, fo »eljajfiich« neben dem —— elſaſſiſch · 
Und wie hier, jo wird man auch bei »hannoverſch, hannöverſch« 
einftweilen beide formen als ridtiq anerfennen müjjen. — 
»Sonuabend« ift norddeutih, »Samstag« weits und ſüddeutſch. 
Beides ift gleich richtig. 

Herrn D.8...., Köln. Daß das geichriebene Tange 
lateiniſche |, das die Form eines deutihen 5 bat, irrtümlich für 
ein wirkliches h gehalten wird, ift eine Erfahrung, bie wohl 
überall vereinzelt gemacht werden fan. Im Köln ſcheint aber 
dieje Berwechilung geradezu voltsüblic; zu fein. Denn nad) Ihren 
freundlichen Mitteilungen kann man dort an Geſchäfisſchildern uſw. 
lefen: grohs, weihs, Strahse, Rohsschlächterei, ferner Eigens 
namen wie Nohs, Thönnehsen u. a., aljo überall hs ftatt Is. 
Kann man ſich aber darüber wundern angeſichts der verworrenen 
und verwirvenden Zuſtände umjerer Schrift, beſonders der 
8: Formen? 

Haren E. 8%..., Reitmerig, W. L. ... Erlangen, 
B.N...., Roftod, $...., Potsdam, nd W.N...., 
Dortmund. Beſten Dank für Ihre gütigen PVeiträge zu den 
Bemerkungen über »Toonbanf« (Sp. 120 und 195 d. vor. Ig.). 
Danadı it das Wort auch in Oftpreußen und Medienburg durd) 
aus üblich, fowie in der Form »Dombant« in Kaſſel. In 
Mediendburg beſchränkt fich der Begriff des Wortes auf den 
Schenltiſch des Wirtshaufes, und fo wird es auch von Frenſſen 
verwandt (Jörn Uhl S. 110). Weſtfäliſch tft die ⸗Töne«, das 
in Dortmund in hochbeuticher Nede jept durch »Thefee verdrängt 
worden ijt. In der Gegend von Ddnabrüd ift der »Treien« 
allgemein gebräudhlich. 

Ham K. W. . . . Taljen (Kurland). Sie nehmen Ans 
ftand an ber Fügung: »die vorher auf den Montblanc geitiegenen 
Engländer« (Sp. 4). weil das zweite Mittelwort ziellofer Zeit 
wörter, die mit »fein« zufammengefegt werden, nur damn gut 
fei, wenn c8 einen Zuſſand, nicht aber, wenn es eine Tätigfeit 
ausdrüde. Diefe Scheidung ift gewiß im allgemeinen richtig, 
aber im einzelnen von perjönlicher Auffafjung abhängig. Der 
verehrte Verſaſſer jenes Sapes hat gewik — und unjered Er- 
achtens mit Recht — nicht die Handlung des Aufftienes, jondern 
defien Ergebnis, dad Obenſein, den Aufenthalt auf der Höhe, 
für das Wefentlihere gehalten; denn e8 handelt fi an jener 
Stelle um die Eintragung im Gipfelbuche. 

gern P,B...., Magdeburg. Da man richtig jagt: >» Herr 
Geheimer Regierungsrat £.«, jo muß es auch heißen: »Herrn 
Gcheimem Regierungsrat X.«“. Un dem von der Sprachlehre ges 
forderten »-mem« braucht man umfoweniger Anſtoß zu nehmen, 
als die gewöhnliche, ungezwungene Ausſprache aud) die Form 
»geheimene mit Schlußsm ſpricht (»geheimm«, worin das zweite 
m filbebildend). Bgl. aud Sp. 365 des vor. Jahrg. Mit voran⸗ 
gehendem Mrtifel muß es aber heißen: »dem Herm Geheimen 
Regierungsrat · wie »der Herr Geheime Regierungsrat «. 

Herrn 8. ..., Flerzheim. Es muß heißen: » Kinder 
über 10 Jahre (Jahr)«, nicht »Jahren«e Denn man verbindet 
»über« mit dem vierten Falle, wenn es bei Maß-, Bahl- und 
Beitbeitimmungen das Ülberfchreiten einer beftimmten Grenze be— 
zeichnet: »über einen Fuß lang, über einen Taler, über ein 
Jahr alte, alſo aud) »über 10 Jahrle) alte Kinder« oder kürzer: 
»stinder über 10 Jahrle)e. Bei >untere fteht dagegen im ents 
iprechenden Sinne der dritte Fall: »Sinder unter LU Jahren« 
Das jcheint eine unbegründete Folgewidrigleit zu fein, beruht 
aber urjprünglih auf einem jenen Gefühle der Sprechenden, 
denen das Bıld einer von null an bis zu einer gewiſſen Grenze 
und darüber hinaus auffteigenden Stufenfolge vorſchwebte. Das 
gröhere Mak wurde als ein Überfchreiten der Grenze, eine Bes 
wegung Über das Map hinaus aufgefaht, das geringere Maß 
aber als ein Zurüdbleiben, ein Berharren unter der Grenzlinie. 
Vol. auch: »e8 gelang ihm über alles Erwarten, der Erfolg 
blieb unter der ———— u. ĩ. Wenn man nicht ſelten leſen 
fan: »Kinder über 10 Jahren«, fo hat hier die Flgung von 
untere in unberechtigter Weife übergegrifien. 

Ham €. ®...., Bleiwig. Jedes »Verbot« läht fih auch 
als ein »Gchot« auffajjen. n man verbietet, jo gebietet 
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man bamit, dad Verbotene nicht zu tun. In dem von Ihnen | Legrand- Leckere und ihre Schweiter und wahrſcheinlich Teil: 
angeführten Falle wird ſogar ausdrüdlich beides nebeneinander | haberin Frau Urbach-Leclere in Köln ganz richtig: je mehr fran- 
—— * fo — * > Er reise gang zu zöſiſch, je beſſer. 

verwenden, aljo: »mw ie Keſſel entgegen bem Verbot (oder: Mufterleiftung. Ein junger Mann in Charlottenburg wünjct 
Gebot) unferes Monteurs nicht gehoben, abe geworfen wurden«, ei ze fich Im eutichen fortzubtiden, er —— 

Der Monteur hatte geboten, die Keſſel zu heben, und vers | jidt eine entipredende Anzeige und erhält Darauf folgendes An: 
boten, fie zu werfen, und man hat feinem Verbote (ober: Ges | nebot: »Inftruiere deutih, Joliitiich wie ermünidht. Ürigineller, 
bote) rue »Berbot« {ft aljo in jenem Sape dur» | individuler Unterricht. Konorar pränumerande, wie in Berlin 
aus richtig. RE. — N., Dr. phil., wiſſenſchanicher — Daß diefer 

i dere Doltor ganz individuellen und beſonders originellen Unter 
Serrn ®...., Berlin. Im » Schöneberger Tageblatt « vom | yide im Deuticen erteilen mag, glaubt man Pin denn er wird 
20. gebruar 1904 empfiehlt Singers Buchhandlung, Berlin W., | wohl felbjt ein ganz originelle® und individuelles KHaus fein. 
Porsdamerjtrahe 79a, ihre Teihbibliothet in dieſer Weife: »Jeden | per pränumerando? Da würde id) doc) etwas Worficht empfehlen. 
Tag erhalten Ste eventl. Falled ein neues Werl, das heißt täg- 
lich dar getaucht werden und Sie haben nur „A. 1,50 für den die rg * kb [a a — ee Sa 

ganzen zahlen. — Loſe Bilder mit rotem Faden« (N) jür bie Zeitſchriſft Welt und lihe Anreden der Kunden; wie gelehrtsvornehm das prächtige * 
»eventl. Falled«, und wie gemütlich wieder das Herabſteigen von Haus (1903 Hejt 14 S. 4595.) Ichreibt. >D, es foll Hier bei- 

. P H ; leibe nichts dhronologijiert oder fatalogifiert werden. Das... logl: diefer Höhe zum Verſtändnis ber Heinen Qeute durch »das heifte. I 3 ge 
Und nun wird die Meinung des Verfaffer der Feilen wirtid Feren Überlafien wir fein den Komphäen vom Metier, bie über 

je } r dem großen Sapitel ‚Barifer Zanztunft‘ anderswo ihre lites 
emeinverftändlich deutſch ausgedrüdt. »Eventl. Falles« meint 8 REN — 
—— Falles· (ih wenigftens wei; die Abtüirzung | Tatticen Beine theoretiich für facıtreife breden mögen«. — »Der 
ander® nicht aufzulöfen) d. 1. Ddedfallfigen iyalled, fo ins Fiedelbogen der Tanzmujit des Lebens fragt eine grelle Diſſo⸗ 

— — nanz.« Zwiſchen einem ſolchen legten und erſten Sage hat man 
Herbartum der Fremdwortſcherze zur Klaſſe »zu & A. 1 sehe! ein Necht, Gleichwertiges zu erwarten, und man täujcht ſich nicht. 

errn -auf- | Ta finden fit » Ghapeaus«, die »zu Omelettenſorm zuſammen⸗ 

———— —— ee de geclaquet werben«, ein »republifaniicher Mbllarjch von jugendlichen 
slifte, «transport, ſurm, =sinmer, «zug ulm. gehören zu ben Geremonienmeiitern«, antommende Ballgäfte » werden in den Vor⸗ 
uneigentlichen Zufammenfegungen, deren Wejen durd Gegenüber ſalons eingefäbelt, und mod gar mande duftige Stilblüten er 

5 > 2 2 freuen ben unverdroffenen Leſer. So fünnte man die ganje 
—— ae ee Dee — 5** * lien s u Stümperei mit ungetrübter Heiterfeit lefen, wenn einem nicht der 

teren zwei Begriffe, nicht zu einem verſchmolzen, nur äußerlich ee ak — en 

——— ——— Bet 7 ejan Fre — — Leſerinnen gegenüber verantworten mag, »Der Grazie haftet ein und n anderes als biejen all der rza Er 
auch urjprünglich die form Gefangen-, in der ſich eine im Mittel- — von Boluptudjen« an, ſagt Herr Lahm in ſeinem gewählien 
bochdeutichen gültige Verfürzung die gevangen, der gevangen, eutſch. 
den gevangen volltstümlich erhalten hat bis auf dieſen Tag. 
Wenngleich uun die vericludte Endung in ber Fallbiegung icon Geſchäftlicher Teil. 
längft wieder (feit Qutherd Bibel) an ihre Stelle getreten iſt, jo 
liegt doch fein Grund vor, fie hinterher auch im der (umeigents Herr Gymnafialoberlehrer a. D. Dr. Saalfeld hat auf einer 
lien) Zuſammenſetzung wiederberzuftellen. Hier ruft jie mehr Amsi f 
oder weniger den Schein der Kleinmeiſterei und Schulmeliterei * Borträgen — N Werbereife ua — 
herwor, der die Richtigkeit über alles geht; man ſpreche und höre | Leben gerufen in Hagen i. Weſtſalen (mit vorkiufig 39 9 
nur Gejangenenmärter, Gefangen en meiſter, Gefangenenfoft! | gliedem), Nonip i. Wejtpr. (49), Lingen i. Hann. (16), Lyd 
Gleichwohl jind diefe Bildungen in langlamem Borbringen bes | j. Oftpr. (26), Naftenburg i. Ofipr. (19), Pr. Stargard (19), 
—— begünſtigt durd bie ahlloſen Belipiele ähnlicher Zu⸗ Speyer (25) Belberti. Rheinl (3) 

ammenfegungen, bei denen die Senitivform deutlich erfennbar iſt, a 2 37 
und für fchlechtweg falfch dürfen fie nicht erklärt werden. Mber nod) Der Zweigverein Elmshorn ift erloſchen. 
wird die vollstümlihe Koım Gefangen- allgemein auch in der O. Sarrazin, Borfigender. 
Schrijtjprache bevorzugt, wie fie denn in Dudens, Erbes, Sarrazin 
a —— ang — BERG allein auf⸗ 
eführt find, umd auf jeden Fall bleibt es mad) dem eben Ge— Ausihui für Spradeden. 

h en »ene ben Begriff der Mehr⸗ Die fünfte Nummer der »Mitteilungen für Sprach— 
erren dB. dee, Baden-Baden, O. ®...., | eden« erſcheint im Mai und wird jedem, der für bie Einrihs 

Karlsruhe. Schreibt Arthur Achleitner jonit und über: | tung von Sprachecken in Zeitungen wirten will, unentgeltlich und 
haupt jo mangelbaftet Deutſch, wie in dem Moman »Hotel | pofifrei gefandt. Won dem früheren Nummern find 2 und 3 vers 
Alpenrofe«, der eben (jeit dem April) in der Badiſchen Landes— griffen. Abzüge von Nr. 1 und 4 fiehen zur Verfügung. Zu 
zeitung erfcheint? Oder dient in diefem Falle die Fremdmörterei : E 
Unen Hash, nämlich den Lefer mit der Fuit zu umgeben, in | Ibriften find zu richten an den Schriftführer Oberlehrer Friedrich 
der ſich der »agile Hotelier«, dieſer Joſeph Tichurtfchberger, be | Wappenhans in Plön (Holftein). 
wegt und beiſpielsweiſe den Sap nicht ſchreibt, ſoudern jogar ———— 

as und hängt zur Solfahen | Die Schriftleitung und das Werbeamt bitten jeht, 
} i der Serm 9. €. ®..... Bon. Maison de Modes! Be alle Zuſchriſten, die die Zuftellung ber Zeitichrift oder ar 

nige deutiche (rauen werben ſich bei einem Huteintaufe der Ver: Beihefte betrefien, ummittelbar an bie Geihäftöftelle 
lodung eines ſolchen Scildes entziehen. Das wiſſen Frau Bertha A. D. Sprachvertius, Berlin W30, Mopjtr. 78, zu richten. 
—— e — — — qq ,„1(-O — — — — — — — — — — — —— 

Briefe und Zuſendungen für bie Veremoleitung Geildſeudungen und Weitrittserflärungen Gahrlicher Beltrag 9 Nur 
find zu richten an ben Morfipenden, wolle die Yelrhhetft und fonfiae Deufichriften des Wereind gellchert werden) ax 

Geheimen Dberbaurat Otto Enrrayin, Berlin Frlcdenon, bte Wefdäftöftetle 5. d. des Echapmelfters y 
Statferallee 117, Berlagsbuhhändler Kerbinand Berggold In Berlin WW, 

Mopftrahe 78. 

Brlefe und Juſendungen für die Zeltſchrift am den Herausgeber, Eperlehrer Dr. Ostar Streider in Berlin NW562, Pauiſtrahe 10, 
für die Wiſſenſchaſtlicken Beihefie ar Brofefior Dr. Ban Bier in Bertin Wr, Mopfirabe 12, 
für dos Werbeamt an |berlehter a. D. Dr. Günther Sanlfeld, Berlin«rlebenau, Sponbolyfiraße 1. 

= - - - — —— — — — 

Br die Schriftleltung veranmwortlid: Dr. Dsfar Streicher, Berlle NW 52, Paulitrabe 10, — Gerlag dei Allgem. Deut ſchen Epradivereind (Mi. Berggold) Berltz. 

Druct ber Buchdruderel des Walſenhauſes im Halle a. d. ©. 
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Allgemeinen Deutichen Sprachvereing 
Begründet von Berman Kiegel 

Im Auftrage des Borftandes herausgegeben von Dr. Oskar $treider 

Diele Zeltſchrift erſcheint jährtih swöllmal, zu Anfang jedes Monats 
und wird den Mitgliedern bes Allgemeinen Deutihen Spracdvereins unentgeltlich 

geliefert (Sayung 24). 

t: Die Notwendigleit des Spradvereins für eine gejunde Entwidlung deutiher Spradye und deutſchen Bollstums. Von 
Prof. Dr. Theodor Imme. — Offener Brief an Herrn Ludwig Fulda. Bon Traugott Friedemann. — Bezugspreis. Bon Mattias 
—— * Kleine Mitteilungen. — Sprechſaal. — Bücherſchau. — Zeitungsſchau. — Aus den Zweigvereinen. — Brieflaſten. — 

tliches. 

Die Zeitſchrift tann auch durch den Buchhandel ober die Voſt 
für 3.4. jährlich bezogen werben. 

terne Verſtand.) Man fann demnach auch von der Sprad)e ebenfo 

Die Notwendigkeit des Sprachvereins wie von der Kunſt fordern, dab ihre Gebilde finnvolle Ganze 
. . darftellen, und daß auch hierauf da8 unabläjfige Bemühen unjeres 

für eine gefunde Entwidlung deutiher Sprache Vereins gerichtet iſt, lann nur leugnen, wer feine Beftrebungen 

und deutſchen Voltstums. nicht kennt. Mit echtem Schöngeitsfinn hängt num aber, wie 
Der Allgemeine Deutſche Sprachverein hat es heute nicht | auch Herd. Avenarius im Sunftwart umermüblich predigt, 

mehr nötig, feine Dajeinsberehtigung nod) bejonderd nmadzus | Klarheit und Wahrhaftigkeit des Denkens aufs innigfte zufammen, 

weiſen, wenn auch einzelne Gegner, meift ohne ihm recht zu | und wie namentlich, der Fremdwörtermißbrauch die Berichwonmens 

fennen, weil er ihnen ihre eigenen Kreiſe ftört und hie und da | heit der Begrifje befördert, ift fchon wer weil; wie oft im unferer 

unbequem mird, fich noch immer nicht zufrieden geben fünnen | Beitfchrift beleuchtet worben, fo noch kürzlich wieder in recht ans 

und umgerechte Angriffe gegen ihn richten. Wolle Klarheit darüber, | jchaulicher Weile von Kar! Gomolindfy. Das leitet ung num 

dak unier Verein für Leben und Gedeihen unſerer Sprache und | jchon zu dem erjten der beiden Punkte hinüber, die ich bier ganz 

unferes Volksetums notwendig it, herrſcht aber doch noch bei | befonderd hervorzuheben wünſchte, um die Notwendigfeit unjers 

wenigen. Man verjteht wohl, wie er als gefunde Frucht an dem | Vereins ins Licht zu ftellen, weil gerade fie im allgemeinen noch 

Baume unferer nationalen Entwidlung ganz natürlich erwuch®, | nicht hinreichend gewürdigt werden. 

wie der Aufichwung unferes nationalen Geiſtes ganz von ſelbſt Wenn auch, wie aus dem Geſagten zu erfennen, die Spradje 

zu dem Beſtreben führen mußte, auch unjere Sprache von den | mehr als ein blofes Verftändigungsmittel bedeutet, jo ift immerhin 
fremden Kelten frei zu machen und fozujagen in den Sattel zu | Heutzutage ihr Hauptziwed doch der der Mitteilung und der Ber- 
heben; find doch Sprache und Bolldtum aufs engjte miteinander | jtändigung der Volksgenoſſen untereinander (vgl. Behaghel, 
verbunden. Mit Recht weift man auch vielfach auf die wirtichafte | Die deutiche Sprade, 2. Aufl. S. 80). Deshalb war ja eben 
liche Bedeutung der Mutterjprache hin, mit Bezug auf Millionen von | die Schöpfung einer neuhochbeutihen Schriftfprache, der vor allem 
ihr abgejallener Boltsgenofjen, deren Nachlommen uns nun auf | Luther zum Durchbruch verhalf, die bedeutfamfte Tat für unſer 

dem Weltmarkt am heftigſten belämpfen. Ein anderer oftmals hers | nationales Leben und unfere nationale Entwicklung, die unerläh- 
vorgehobener Geſichtspunkt fjt der künſtleriſche. Alles Spreden und | jiche Borbedingung für unfere Einigung auf ftaatlihem Gebiet. 
Schreiben, jagt Rudolf Hildebrand irgendwo, ift, joweit es Nun läuft aber diefe unſere gemeinjame Sprache ohne eine forg: 
ſich in eigenen Bahnen bewegt, ein Gejtalten aus dem Geiite | ſame Überwachung fortwährend Gefahr, ihre einigende Kraft für 
heraus, und wie innig alle Spracjtätigkeit mit der Kumfttätigfeit | die Volktgenofien allmählich zu verlieren. Es befteht ja bei ums 
verwandt ift, zeigt ſchon der Umſtand, dab man das Wort Stil, | feider jeit den Tagen der Humaniften, die, anjtatt den heimifchen, 
ein Lehnwort aus dem Lateinifchen (der metallene Schreibitift, | noch umentwidelten Geift mit dem fremden, höher entwidelten 
mit dem die Römer wie jhon die Griechen in ihre Wachsläfelchen zu befruchten, ſich vornehm von dem eigenen VBollstum abwandten, 

die Buchjtaben einripten), von den Sprahübungen auf bie Bau- | eine von den Beiten unjeres Volles tief befagte, aber noch immer 
hunft und andere Künste Übertragen bat. Und unfere Spracde | unausgeflüllte Kluft zwiſchen gelehrter und vollsmäßiger Bildung, 

ift nebft Haltung und Kleidung das nächſte, woran jeder Kumfts | die auch in der Sprache zum Musdrud kommt. Dazu treiben 
gefühl und Kunſtſinn üben kann, und zugleich wegen igrer innigen | nun die Verbältnifie der Gegenwart immer neue Keile in unfer 
Beziehung zu dem Geiſtes⸗ und Gemütäleben, wie jie kein anderer | —— — 
Stoff hat, der wichtigfte und fruchtbarjte Nunititoff, den es geben 1) Bgl. hierüber auch den Aufjap von Ferd. Avenarius 

— @antie w mic BAlkeiRe Tiwanaeh 10, Be deutlich: Nicht der Kopf allein, nein, der ganze Menjd offenbart eim 2 
Sprachmlſchmaſch von Mi dr Opa, u nominal Rain Bea 

Kraft, die wir Phantafie nennen, an allen freieren Gejtaltungen | ſprache — dies Wort allein iſt hierfür Thon ein ſprechender 
menschlicher Nede einen weit hervorragenderen Anteil als der nüch⸗ Beweis — erjeßen. 
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volfstümliches Sprachgebäude Hinein, die jeine Widerjtandstraft 

bedrohen. Zundüchſt wird ja weit mehr gefchrieben und gebrudt 
denn je zuvor, und Hieraus zieht jener papierene Stil, auch 
Tintendeutſch genannt, jeine Nahrung, der, in ben Kanzleien 

und Gelehrtenjtuben ausgebildet, der natürlichen Rede bes Volles 
fremd ift,*) wenn dem auch zum Glüd ber heute mehr als früher 

geübte Gebrauch der öffentlichen freien Rede entgegenwirkt. Dazu 

fommt num aber, alle früheren Zeiten hinter ſich lafjend, der gegen- 

wärtige, an ſich jo erfreuliche Aufſchwung auf allen Gebleten ber 

Wiſſenſchaft und des öffentlichen Lebens. Denn die faft ins Unend⸗ 
liche verzweigte Wrbeitsteilung und bie daraus wieder folgende 
Berfchiedenartigkeit der einzelnen, oft weit außeinandergehenben 
Richtungen menfhlichen Denlens muß notwendig aud allerlei Bes 
fonberheiten des Sprachgebrauchs ausbilden.) Was insbejondere 
die Wiſſenſchaft anbelangt, jo verfolgt fie Ziele, die Über die engeren 
Grenzen eines beftimmten Vollstums hinausgehen, und diejer 
meltbürgerlihe Zug prägt ſich dann aud) oft in ihrer Sprade 
aus. Darin ilegt aber zugleich eine große Gefahr. Die Wifjen: 
ſchaft darf fih ſchon um ihrer felbjt willen, wozu fie doch von 

Natur Hinneigt, nicht allzuſehr in ſich abichliehen; fie muß vor 
allem auch die rechte Fühlung mit der Vollsſeele behalten. Der 

Dann der Wifjenichaft follte als ein lebendiges Glied feines 

Volles auch jo von ihr zu reden verfiehen, daß möglichſt viele 

feiner Boltägenojien ihn verjteben fünnen. Wie fehr aber ers 

jchwert heute noch immer ber überflüffige Gebraud; gelehrter 

Ausdrüde auch in jolhen Schriften, die fih an weitere Krelſe 

wenden, das Berftändnis! Dasfelbe gilt von den öffentlichen 

Vorträgen der gleichen Art.) Wie ich ſelbſt wiederholt beobachtet 
babe, jcheltert bier bei dem ungelehrten Laien das Bemühen dem 

Vortrage zu folgen nicht jelten auch an Ausdrüden, bei denen der 
Redner felbft gar nicht ahnt, daß er nicht verfianden worden fei; 
ihm find eben alle dieje Ausdrüde eine vertraute Welt, während 

der auferhalb Stehende ſich oft nichts Mechtes babei zu denken 

vermag. Wie viele unverftandene Wortware aus den vericiedens 

ften Kreiſen menſchlichen Wiſſens namentlih durch die Tages— 

blätter noch bet uns herumgeſchleppt wird, zeigen gewiſſe ſiatiſtiſche 
Erhebungen, wie fie feinerzeit in biefer Beitichrift von Dunger 

aus einigen Fortbildungsfchulen mitgeteilt wurden; daß aber 

Leute aus dem Bolt viele der von Gebilbeten tagtäglic gebrauchten 
Fremdwörter gar nicht oder faum verjtehen, fan uns um fo 
weniger wundernehmen, wenn jelbjt Hodhgebildete fie zuweilen 
verwechleln, was u. a. Rubd. Hildebrand hinfichtlich der beiben 
Wortpaare Pendant: Pendant und draſtiſch-plaſtiſch per- 
ſönlich erlebte (Bom deutſchen Sprachunterricht S. 139), Daß 

diefer iprachliche Zuſtand und bie damit verbundene Verwirrung 
in den Köpfen fo vieler unferer Vollegenoſſen die Schwierigkeiten 

ber jept oft drohend auftauchenden fozialen frage verjtärfen 

muß, iſt ſchon oft bemerkt worden. Allen ben trennenden, aus 

einandertreibenden fprachlihen inflüfien*) gegenüber muß es 

1) Bgl. Schröder, Bom papierenen Stil; Rud. Hildes 
brand, Vom deutihen Sprachunterricht, 3. Aufl. S. 34; Bes 
bagbel, Die deutihe Spradie, 2. Aufl. S. 107. 

2) Vgl. Behagbel a. a. O. ©. 74 ff. 
3) Vgl. Sp. 188 (Stilverirrung). 
4) Dazu lönnte noch manches andere gerechnet werden, wie 

namentlich die alle Schranten ſprachlicher Sitte rüdfichtelos durch— 
brediende Eigenart manches modernen Schriftiteller® und bie 
durch unfer gejamtes Bertehräweien, das Zeitungs- und Depeſchen⸗ 
deutich nicht wenig beförderte ſchädliche Einwirfung fremder Sprachen. 
Nicht aber gehören hierher unfere zahlreichen Mundarten, die, auf 
dem natürlichen Boden unferer Spradje erwachſen, vielmehr, joweit 
fie überhaupt noch ein eigenes Leben führen, wie nichts anderes 
geeignet find, die von diejem ihrem Mutterboden ſich oft nur alls 
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eine Vereinigung unſerer Vollsgenoſſen geben, die immer von 
neuem auf das Gemeinſame, Gejegmähige, Gemeinverſtänd— 

liche in unſerer Sprache hinweiſt und ſich nach Kräften bemüht, 
ihm allen widerſtrebenden Gewalten zum Trotz Geltung zu ver— 

ſchaffen; dieſe Aufgabe erfüllt aber eben unſer Sprachverein. 
Freilich herrſcht num vielfach noch die irrige Anſicht und wird 

als Höhere Weisheit unferer Vereinsarbeit entgegengehalten, man 

tönne zu ber Sprache das Vertrauen hegen, dab fie von jelber 
bie ihr fremden Bejtandteile außicheiden, das übrige aber als 

bereihernden Gewinn feithalten werde. Dieſe Auffaſſung hängt 

mit dem Grundtrrtum der älteren Sprachwiſſenſchaft zufammen, 
welche die Sprache ohne Nüdficht auf den ſprechenden Menjchen 

lediglich auf dem Papier betrachtete, und verfennt völlig ihr 

Weſen, über das erft die neueſte Sprachwiſſenſchaft dad rechte 

Licht verbreitet Hat. Hiermit aber fommen wir auf den zweiten 

der von mir zu erörternden Punkte, dab die eigentiimliche Natur 

der Sprache felber einen Kampf möglichſt vieler Sprachgenoſſen 

gegen jprachlihe Mißſtände notwendig macht, wie ihm unfer 

Berein in die Hand genommen hat. Alle jprachlichen Veränderungen 

vollziehen ſich nämlich zunächſt in der Seele und an den Sprachwerk- 

zeugen ber jprechenden Menſchen, ehe fie als bleibender Befig in die 

Sprache übergehen können. Wenn nun in der großen Maſſe der 

Sprechenden und Schreibenden ein ungefunder, verbildeter Ge- 

ſchmack die Herrfchaft gewinnt, jo geht damit allerlei Hähliches 

und Verkehrtes in den Befipftand der Sprache über, und bieje 

ſtößt es nicht eher wieder aus, als bis die Spredhenden und 

Schreibenden felbft feiner überdrüſſig e8 von fich weilen und aus 

ihrem Gebrauche verbannen. Wenn man aber, da dies nun 

einmal unbejtreitbar fejtfieht, weiter meint, es bebürje dazu doch 

feines bejonderen Vereins, und wenige dazu beſonders berufene 
Männer, führende Schriftfteller oder Sprachgelehrte, wären befjer 

geeignet, biejes Amt ber Abwehr zu übernehmen und ber Sprache 

die rechten Wege zu weifen, jo verfennt man auch hier wieder 

völlig das Wejen der Sprade. Dieje hat, wie zuerfi Wilhelm 

von Humboldt Har erfannte, ihr eigentliches Leben nur in der 

Gemeinschaft aller Sprachgenoſſen; wir atmen mit ihr fozujagen 

ufehr loslöſende Schriftiprache zu verjüngen und ihr friiches 
lut zuzuführen. Ein gleiches gilt natürlich auch von demjenigen 

Standesipradhen, die, wie bie Bergmanns= oder Weidmanndiprache, 
echt deutſchen Geift atmen; aus ihnen zieht die Schrijtſprache 
immer nur reichen Gewinn. Na, auch mit der Studentenfprache 
jteht es im wejentlichen nicht ander; denn wenn ihr Sprachſchatz 
auch allerlei fremde Beitanbteile, namentlich aus dem Griechiichen 
und Lateinischen, in ſich aufnahm, fo hat fie diefe doch, abgejehen 
von den dazwiſchen überall ausgeſtreuten echt deutichen Geiftess 
blüten, vielfach voll teder Laune jo mit deutichen Spracdformen 
durchjegt — man denfe an Bilbungen wie Luftikus, burichifos 
u.a. —, daß fie dadurch gewiſſermaßen unſchädlich geworden 
find, Denn das fremde verliert da feine Gefährlichkeit, wo man 
es mit heiterem Humor oder überlegenem Spotte behandelt. — 
Eine lebensvolle Mannigfaltigfeit, wie fie ji in der Pflege 
aller folder Zweiggebiete offenbart, gehört aber überhaupt zu 
dem Weien der Sprache; für fie wäre eine ftarre, ſich als uns 
fehlbar hinſtellende Einheit nicht minder verderblich ald eine bie 
gegenjeltigen Beziehungen mehr und mehr lodernde und zulegt 
aufbebende Berfplitterung. Dem Sprachverein aber — dis 
mit neben jener oben behandelten Aufgabe der Abwehr alles 
Schlechten und Ungejunden jeine andere, mindeſtens ebenjo wichtige 
und dabei erfreulidyere Mufgabe, der er ſich mit einem von Jahr 
zu Jahr wachſenden Eifer zugewendet hat, die Vollsgenoſſen mit 
der unerihöpflidhen Fülle der verichiedenartigen Geftaltungen und 
Geiftesoffenbarungen der Mutteriprache befannt zu maden, den 
vielfach eritorbenen Sinn dafür weden und ſelbſt auf dem 
ve gegebenen feiten Untergrunde weiter bauend und Neues 
hafjend mande glüdlihe und geſunde Epradihöpfung in® 
Leben zu rufen. 
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täglich die durch die Geſamtheit geſchaffene geijtige Lebensluft 
ein, und alle find Hier aufeinander angewiefen. Der einzelne, 

und wäre er ber mächtigfte Fürſt, der kenntnisreichſte Gelehrte 

oder der begabtefte Schriftfteller, vermöchte nichts über die Sprache, 

wenn er fie elwa aus eigener Machtvolllommenheit Im Widerſpruch 

mit der großen Menge der Sprechenden gewaltiam in feinen 

Dienft zwingen wollte. Wil man alfo eingertfjene fprachliche 
Mihbräuche befeitigen, fo kann man das gar nicht anders, ala 
indem man möglichjt weite Kreife des Volkes dafür zu gewinnen 

jucht und fo der Aufnahme des Meuen einen ficheren Boben 

bereitet. Auf uns alle wirkt, mas von fpradlichen Gebilben 

täglih an unfer Ohr ſchlägt oder auch nur aus irgend welchen 
Schriftftüden durch Vermittlung des Auges an und gelangt, in 
einem gemwijjen Grade anſteckend. Wir künnen das am beiten 

gerade an dem Gebrauch der Fremdwörter beobachten. Bon 
manden, die ſchon zu jehr in den allgemeinen Gebrauch über- 
gegangen find, wie z. B. Hotel, Portemonnaie u. a., können 
wir uns faum noc befreien. Und bringt uns ber Zuſall etwa 

auf einer Eifenbahnfahrt in eine Geſellſchaft von Mitreifenden, 

die alle fortwährend Wörter wie Perſon, Waggon, Coupe, cous 

pieren, Billet u. a. im Munde führen, fo ftimmen wir ganz von 

felbjt darin ein und brauchen, abgejehen von den Rüdfichten der 

Höflihkelt, unmiltürlich diefe fonjt vielleicht von und gemiedenen 
Wörter; ja es Foftet oft eine ordentliche Überwindung, diefer Ber 
fuchung zu widerftehen. Es geht und babei ähnlich) wie Leuten, die 

unter einer begeijterten Menge unmwillfürlic in deren Ruf ein- 
jtimmen, obgleich, jie mit dem, was da gerufen wird, im Grunde 

ihres Herzens nicht einverftanden find. Von einem Falle diefer Art 

berichtet ein Sprachgelehrter, der, in ben Fußſtapſen @. v. Hum⸗ 
boldts weiterjchreitend, ſich wohl das Hauptverdienſt darum er 

worben bat, daf heute Urfprung und Weſen der Sprache für die 

Wiſſenſchaft feine ungelöften Nätfel mehr find, H. Steinthal. 

Ein junger Franzoje erzählte ihm, er fei von Gefinnung Repu- 

blifaner und haſſe den Kaiſer Napoleon III. Als er ſich aber 

im Jahre 1852 unter einer großen Bollsmenge befand, die 

voller Begeifterung Vive l’empereur ſchrie, da habe er auch 

mitgerufen, ganz gegen feinen Willen, 

Ohne eine Bewegung, wie fie der Sprachverein ins Leben rief, 

die, jo Hoffen wir, immer weitere Wellen ſchlagend, ſchließlich auch 

die gleihgüftigen oder widerwilligen Schichten des Volles ergreifen 
wird, war an eine Beſſerung der vorhandenen Zuftände nicht 

zu benfen. Ohne eine folche würden wir vielmehr in dem Wuft 

des Fremden und Iinverjiandenen geradezu verfommen, und 

wenn auf großen Gebieten unſeres Lebens leider noch immer jo 

mandes unjhöne und undeutiche Wort unfere Sprache verungiert, 

wie etwa das Table d’höte und Diner ä part oder ü la 

carte der Gaftwirte oder dad en gros und en dötail der 

Kaufleute, jo wird es auch hiermit erft dann befier werden, wenn 
nicht bloß in einigen wenigen Vertretern dieſer Kreiſe, jondern 
in ihrer großen Maſſe das Gefühl des Unmuts über Verlehrt— 
heiten diefer Art eine ſolche Macht gewinnt, da fie dergleichen 

nicht mehr dulden. Der einzelne ift bier, wie gejagt, leider 
machtlos; erjchwerend wirft dabei auferdem ber Umſtand, daß 

die Gewohnheit den Menſchen allem Schlechten und Häßlichen 

gegenüber abjtumpft, und dab bei den meijten das Gefühl dafür, 
wie geſchmacklos und zugleich wie entwürbigend für uns ald Deutſche 

dergleichen ift, leicht völlig verloren gebt. Ilm jo mehr aber tut 

ein Verein wie der unſere not, der immer aufs neue das Ge— 
wifjen der Allgemeinheit wachruft. Und wir brauchen in diefem 

freilich oft mühjamen Kampfe nicht zu verzweiſeln; denn zum 

Süd bricht fich in der Sprache nit nur das Sclechte, jondern, 

wenn aud Häufig langjamer als jenes, doc aucd das Gute 
Bahn; denfen wir beijpieldmweife an die mühſame und doc alls 

mãhlich ihre Früchte zeitigende Tätigleit in der Schule. Wenn 
wir in unjerem redlicen Bemühen auch fernerhin nicht ermüben, 

fünnen wir hoffen, dab unjere Arbeit, die ja auch bisher ſchon 
fo manden jhönen Erfolg errungen bat, beutjcher Sprache und 

deutichem Bolfstum immer größeren Segen bringen werbe. 
Efien (Ruhr). Theodor Jmme. 

Ofiener Brief an Bern Ludwig Sulda. 

Sehr geehrter Herr! 

Es wird Sie vielleicht befremden, von einem Unbelannten 
plöglih auf zwei Seiten zugleich) angegriffen zu werden. Da 
Ihnen aber Hinreichende Mittel zur Verteidigung verfügbar find 

umd ic dem Angriff nur aus ehrlicher Überzeugung der Not: 
wenbdigfeit wage, jo brauche ich mich wohl nicht zu entfchuldigen. 

Es gilt Ihrer Bemerkung über die Spradjreinigung in Ihrem 
Auffage »Die Kunſt des Üderfeperd« (Neue Freie Preſſe 14161, 
Wien, 28. Januar 1904). 

»Und die zahlreichen fyremdwörter, mit benen jede Sprache 
fich behelfen muß, was bedeuten fie anders, alö ebenfoviele Zus 
geftändniffe, daß ein treffender Erjag mangelt? Würde der oft 
fo leidenichaftlih auftretende Purismus mit ihrer Belämpfu 
fo geringen Erfolg Gaben, wenn er imſtande wäre, jedesma 
ar, nur halbwegs entjprechendes heimiſches Wort dafür zu 

Man darf ohne Zweifel annehmen, daß fich ein Dichter 

und Überfeper, der feinen geringen Muf im Vaterlande genießt, 
der Berantwortlichteit für feine Musführungen volllommen bewußt 
ift, und daher ſetze Ich ferner voraus, dab Sie Sid mit ber 

Fremwörterfrage irgendivie beſchäftigt haben, jo daß Ihre vor: 

ſtehende Äußerung wirllich als Ihre Anficht Über die Sache auf- 
gefaßt werben darf. Sie halten alfo die zahlreichen Fremdwörter 

für ebenfoviele Zugefländnifje, daß ein treffender Erſatz mangelt. 

Das hieße ſcharf genommen: alle Fremdwörter füllen eine 

Züde aus. Mber iſt es wirklich Ihre Anficht, daß z. B. bie 

in dem erwähnten Nufjage von Ihnen gebrauchten Fremdwörter: 
Idee, Suprematie, Koſtüm, Revifion, Injtanz, Niveau, Original, 

Interpret, Kollektion, Sonfum, ÜÄgide, Autor, Produttion, 
Reffort, Kompofition, produktiv und reproduktiv, Inkongruenz, 
adäquat, im gleihen Moment, refonftruieren, Proportion, Im— 

ponderabilten, Symptom, präpariert, offizielle Publikation, Aqui- 

valent, Domäne ebenfoviele Lücken in der deutichen Sprache an- 

deuten? Gewiß nicht. Sie gebrauden eben Fremdwörter wie 
die meiften anderen, nicht mehr und nicht minder, nicht mit mehr, 

auch nicht mit weniger Gejchmad. Ferne fei e8 darum von mir, 

Sie wegen bed Gebrauchs der Fremdwörter jchulmeiftern zu 
wollen, und erft recht werde ich mich hüten, einem Dichter Bor: 
ſchläge zur VBerbeutichung der genannten Fremdwörter zu madjen, 
weil ich der Überzeugung bin, daß die Umſetzung im deutſche 
Wörter bei Ihnen in guten Händen wäre, wenn Sie die Sade 
nur nicht für unmöglich hielten. Ich behaupte natürlich nicht, 

daß alle, die unſerer Sache gleichgültig oder feindlich gegenüber: 
jtehen, dies aus Geichmadlofigkeit oder Unwiſſenheit oder ver: 
altetem Vorurteil tun, ich weiß auch ſehr wohl, daß jelbit jehr 

eifrigen Verfechtern unferer Sache oft genug Fremdwörter in die 

Feder fliehen und über die Lippen fchlüpfen, die man vermeiden 

tönnte; ich will Sie mit diefen Zeilen auch nicht etwa für den 

Spradjverein werben, ich möchte Sie nur freundlichft, aber dringend 

bitten, Ihr Urtell über die Natur der Fremdwörter und bie 

1) Bgl. Litterarifhes Echo vom 15. Mai Sp. 1154ff. 
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Spradjläuterung gefälligft gründlich nachzuprüſen. Dann werden 
Sie fehen, dah die meijten Fremdwörter nicht einem tiefgefühlten 

Debürfnis entſprechen, jondern der Ausflug find von Gebanfen- 
fofigteit, Miiverftändnifjen, Umftändlichkeit, Unkenntnis der deutichen 
Spradje und ihres Reichtums und nicht zum mwenigiten »Menomt- 

mifteret«, zu beutich ⸗Dicktuerei · Biele diefer Schmaroger find 

immer entbehrlich gemejen; andere haben eine Zeitlang ihr Recht 

(eine Periode der Eriftenzberechtigung) gehabt, fünnen aber feine 

Ansprüche mehr machen, nachdem die rechtmäßigen (legitimen) 

Erben grohjährig (majorenn) geworden find und die Verwalter 

(Remplaganten) überflüjfig; eine weitere Gruppe (Serie) kann 
durch tatkräftiges (emergijches) Einfcreiten täglich mehr und mehr 

ausgemerzt (eliminiert) werben; nur eine nicht allein verhältnig- 

mäßig (relativ), fondern auch tatſächlich (abſolut) geringe Anzahl 

muß vorläufig noch zum eifernen Beftand (Fonds) unjerer Sprache 
zählen. 

Ein ⸗leidenſchaftlich auftretender Purismus« würde allerdings 
nur einen geringen Erfolg haben, wie die Geſchichte der Sprach— 

reinheit&beftrebungen an mandem Beifpiel lehrt; aber nicht darum, 

weil er nicht »imjtande wäre, jedesmal ein auch nur halbwegs 

entiprechendes heimifches Wort zu liefern«, ſondern weil er jich 

eben durch die Leidenfchaftlichkeit alles verdirbt, weit übers Ziel 
hinausſchießt und nicht die rechte Zeit abwartet. Daß aber bie 

Sprachreinigung am ſich erfolglos jei, ift dur das Wirfen bes 

Sprachvereins glänzend widerlegt worden. Seinen Bejtrebungen 
haftet nichts Leldenſchafiliches an, feine Arbeit bleibt in den 
Grenzen des Geſchmacks und der Vernunft, und er ift zur rechten 

Zeit gefommen. Alle Ausländerei und Fremdwörterſucht iſt Zeichen 
völfijhen Tiefftandes umd nationaler Scjlappheit, das deutſche 
Leben der Gegenwart aber ijt im grohen und ganzen nationaler 
und völkifcher Aufſchwung. Mehr durh Zufall als aus freler 
Wahl ind Ausland verichlagen, blide ich ojt mit Sehnſucht über 

die Örenzpfähle und empfinde mit Stolz: es ijt wieder eine Luft, 

ald Deuticher zu leben. In folder Beit wäre felbjt ein leiden— 

fchaftliches Musreiben der fremden Schandjlede nicht zu ver- 

wundern. Aber der Sprachverein hat ſich gerade durch jeine 

Mähigung jo großen Anhang erworben, daß ed überjlüffig ift, 

über jeine Erfolge zu jpreden. Ich bitte Sie nur, vergleichen 
Sie die Heeres» und Kanzleifprache vor 20 Jahren und jept, 

die Rechtsſprache von ehedem und bie det B. G. B., die Werke 

von Ompteda und Spielhagen, bie meiften Zeitungen und Zeit: 
ſchriften von früher und jett. Nicht alles ift dem Sprach— 

verein allein zu verbanfen, aber von ihm gehen immer wieder 

neue Anregungen aus, und er bildet einen Sammelpumtt und 

eine Stüße für alle, die der Sprachreinheit hold find, Es Lohnt 

ſich wirtlich, fi) einer folhen Bewegung anzuſchließen, wenigftens 

fie gründlich zu lennen, und kein deutjcher Dichter brauchte fich 

deſſen zu ſchämen. 

Darf ich Ihnen, ſehr geehrter Herr, um Ihren Glauben an 

die Unüberjegbarteit der Fremdwörter zu erſchüttern, noch eine 

Frage vorlegen: Würden Ele in Ihren Versdichtungen die 
Fremdwörter gebrauchen, die Sie in Ihrem Aufſatze gebraucht 

haben? Bieten fih Ihnen nicht deutiche Wörter von ſelbſt dar, 

da Sie unwilltürlih fühlen, daß derartige fremde Silbenhaufen 
in deutjchen Berjen nit nur unmöglich, jondern abſcheulich 

wären, jo bählich und fo jlörend, wie Peſtbeulen in einem 

ihönen Menjchenantlig? Die fchmeidet man beizeiten aus, 

damit fie nicht weiter wuchern, und wenn das eigene Fleiſch nicht 

nachwächſt, dann lieber eine Narbe, eine Yüde, als die frejjende 

Wucerung. So tun wir, wenn nicht ganz aus eigenem Antrieb, 

dann doch auf die Mahnung des Arztes. Die Ärzte unferer Sprache 
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find nicht wir Echulmeifter (mir find fozufagen die Kranfenmärter), 

ſondern die deutfchen Dichter. Wenn die Ärzte uns aber — nicht 
zufällig, fondern — geflifientlih unter dem Vorgeben, damit 
Lüden an unſerem Leibe auszufüllen, die Entfernung der häßlichen 
Auswüchle fogar hemmen, dann hole fie diefer und jener! 

Hochachtungsvoll 

Goes, Niederland. Traugott Friedemann. 

Bezugspreis. 
Der »Mbonnementspreis«e hat fange Zeit für unerjehlic ges 

golten. Sind aber Zeitichriften und Zeitungen, die im ihrem 
Rahmenmerte ſtalt der Fremdwörter Redaktion, Redalteut 

die deutſchen Ausdrücke Schriftleitung, Schriftleiter anwen⸗ 

den, ſchon nicht mehr gerade ſelten, find es ſolche, die ſtaut 

Erpedition gut deutſch Gejchäftsitelle oder Geſchäftſtelle 

fagen, noch weniger, jo iſt das deutſche Wort Bezugspreis 
fogar ſchon häufig zu finden. Freilich wenden bie meijten deut⸗ 

fchen Blätter dafür leider noch immer den Ausdruck Abonner 

mentsprei® an, 

Bon einzelnen Blättern wird dieſes Miſchwort, deſſen eriter 

Beftandteil franzöſiſch und defien zweiter Beſtandteil deutſch if, 

auf andere Weiſe erjept. So fagen 5. B. die Zeitichriften » Daheim« 
(Leipzig), »Reforme (Norden), »Über Land und Meer« (Stutt: 
gart) einfach Preis; fo jagt die » Karlsruher Beitung« Voraus: 

bezahlung; fo jaat die » Osnabrüder Zeitunge Beftellgebühr; 

jo jagen die »Gronauer Nadjricten« (Gronau, BWeitfalen) Bes 

jftellungsgebühr; fo bedienen ſich die » Dortmunder Zeitungs, 

die » Dreäbner Nachrichten · die ⸗Ulmer Schnellpoft« (lim an der 

Donau) des Ausdrudes Bezugsgebühr. 
Nunmehr jeien von Blättern, die ftatt des Miſchwortes Abon: 

nementöprei® das deutihe Wort Bezugspreis gebrauden, 
die und befannt gewordenen namhaft gemacht: Alldeutſche Blätter 
(Berlin); Allgemeiner Anzeiger für den Kreis Tedlenburg und 
Umgegend (Lengerich, Weftfalen); Allgemeine Zeitung für Chem 

nig und das Erzgebige; Ärztliche Rundſchau (Münden); Barmer 

Zeitung; Bauernführer (Bram, Oberöfterreich); Berliner Abend- 
poſt; Berliner Börfen- Zeitung; Berliner Neuefte Nachrichten 

Borkumer Bade- Zeitung und Fremden-Lifte; Braunſchweigiſche 

Landedseitung; Breslauer General-Anzeiger; Breslauer Zeitung; 
Bulowiner Bote (Tichernowig); Caſſeler Allgemeine Zeitung; 

Caſſeler Tageblatt und Anzeiger; Coblenzer Tägliche Nachrichten; 
Goblenzer Zeitung; Danziger Neuefte Nachrichten; Der deutſche 
Arbeitsmarkt (Eſſen); Der Deutſche Vollsbote (Prag); Der Rüd: 

blid (Weimar); Der Tag (Berlin); Der Tier» und Menchen 

freund (Dresden); Deutſche Bergwerfs: Beitung (Efien); Deuriche 
Kolonialzeitung (Berlin); Deutſcher General: Anzeiger (Berlin); 
Deuiſcher Michel (Berlin); Deuticher Reich®: Anzeiger und König: 
lich Preußiſcher Stant®s Anzeiger (Berlin); Deutſches Blatt (Ham 

burg); Deutiches Vollsblatt (München); Deutſche Tageszeitung 
(Berlin); Deutſche Treue (Berlin); Deutſche Vertehrt: Blätter 
und Allgemeine Deutſche Eifenbahr» Zeitung (Leipzia); Deutſch 

Baht (Dresden); Deutſche Zeitung (Berlin); Deutſche Zeitung 
(Wien); Deutich- Soziale Blätter (Leipzig); Die Gartenmelt 
(Berlin); Die öffentliche Meinung (Berlin); Die voſt (Berlin); 

Dresdner Anzeiger; Dresdner Joumal; Düfieldorfer Neuche 
Nacjrichten; Düffeldorfer Zeitung; Echo der Gegenwart (Mader); 
Eisfeber Zeitung; Emſcher Zeitung (Gelfenficchen); Franlfurtet 

Journal (Frankfurt am Main); Frei-Deutjſchland (Berlin); Cal 

wirts⸗ Beitung (Berlin); General-Anzeiger für Elberfeld Bart" 
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Generale Anzeiger für Nürnberg-Fürth (Mümberg); General- 
Anzeiger für Weſel; Grazer Tagblatt; Hagener Zeitung (Hagen, 
Weftfalen); Hallefche Zeitung (Halle am der Saale); Halterner 
Anzeiger; Hamburger Nachrichten; Handels: Afademie (Leipzig); 
Hannoverjhe Tages » Nachrichten; Heidelberger Fremdenblatt; 
Heffiiche Morgenzeitung (Kafjel); Hildesheimer Allgemeine Zeitung; 
Hofer Tageblatt; Illuſtrierte Reifes und Bäber- Zeitung (Dress 

den=Blafewig); Innsbrucker Nachrichten; Kempener Zeitung 

(Kempen am Rhein); Kladderadatſch (Berlin); Kölniſche Vollks— 

zeitung; Kölniſche Zeitung; Kur⸗ und Fremdenblatt Wachen- 

Burticheid; Kuxen-⸗ Zeitung (Berlin); Leipziger Tageblatt; Yelp- 
ziger Zeitung; Lengericher Zeitung (Lengerih, Weitfalen); Lippe⸗ 

Zeltung (Haltern an der Lippe); Lippftädter Kreisblatt; Lothrin- 
ger Zeitung (Mep); Minden-Lübbecker Kreis: Blatt (Minden); 
Mitteilungen des Bundes der Deutſchen Norbmährens (Olmüg); 
Monatblätter für deutjche Literatur (Leipzig); Münfterijcher 
Anzeiger und Münfteriihe Volkszeitung (Münfter, Weſtſalen); 
Nedar- Zeitung (Heilbronn); Neue Bonner Zeitung; Neue Ober- 
haufener Zeitung; Neue Preußiſche (Kreuz) Zeitung (Berlin); 

Neuejte Nachrichten (Braunſchweig); Neuejte Nachrichten (Chem 

ni); Neue Bogtländifche Zeitung (Plauen, Bogtland); Neus 

Hienburger Zeitung; Niederfahjen (Bremen); DOftdeutiche Runds 

ihau (Bromberg); Dftfriefiihe Nachrichten (Aurich); Dftfriefiicher 
Eourier (Norden); Barole (Berlin); Pharmaceutiiche Eentralballe 

(Dresden); Pofener Tageblatt; Potsdamer Zeitung; RHeiniicher 

Kurier‘ (Wiesbaden); Rheiniſch⸗Weſtfäliſche Zeitung (Effen und 
Dortmund); Rhein» und Nuhrzeitung (Duisburg und Mülheim 

an der Nuhr); Saale Zeitung (Halle an der Saale); Schleſiſche 

Volkszeitung (Breslau); Sclefiihe Zeitung (Breslau); Schwä⸗ 

bifher Merkur (Stuttgart); Stettiner Zeitung; Strahburger Poſt; 

Tägliche Rundihau (Berlin); Tägliche Rundſchau für Stadt und 

Land (Breslau und Schweidnik); Telgter Zeitung; Theologijche 

Revue (Münfter, Wejtfalen); Tiroler und Vorarlberger Gewerbes 

Beitung (Innsbruck); Vogtländiſcher Anzeiger und Tageblatt 
(Plauen, Vogtland); Volkswirtſchaftliches Börfenblatt (Berlin); 

Boltds Zeitung (Innebrud); Bon Haus zu Haus (Leipzig); Waſſer⸗ 
fport (Berlin); Wermelskirchener Zeitung; Weſtdeutſche Lehrer- 

Beitung (Köln); Weftfältiher Merkur (Münfter, Weftfalen); Weit: 
fätiihe Nundihau (Warendorf); Wiesbadener General: Anzeiger; 
Wiesbadener Tagblatt; Zentralblatt der Bauverwaltung (Berlin); 
Zweibrüder Zeitung. 

Es ift erfreulich, dah das gute deutiche Wort Bezugspreis 

ſchon fo häufig jtatt des häklichen Ausbrudes Abonnements 

preis angewandt wird. Möge diefes Miihwort bald überhaupt 
nicht mehr gebraucht werben! 

Münftert.®. Mattias Linhoff. 

Rleine Mitteilungen. 
Vom Madıtbereih der deutichen Sprade. Eine Urkunde 

für die Herrichaft der deutjchen Sprache in unferer Nordmart 
hat bie Schleswigiche Grenzpoft (Nr. 109 vom 10. Mai) hervors 

gezogen. Das Aktenftüd, ein »Scheerbrief«, der die Weidegerechtig: 
keit zwifchen den Bewohnern der Ortſchaft Mölby und ber Guts- 

berrichaft in Spandeigaard regelt, ftammt aus dem Jahre 1780 
und ift in deutſcher Sprade verfaßt und in deutſchen Schrift 

zeichen geichrieben. Zwanzig Jahre jpäter haben dann die Möl- 
byer die Verteilung ihrer in Gemeinſchaft liegenden Dorffelber 
beim Habersleber Amtshaus beantragt, und auch diefes Schreiben, 

fowie die amtliche Genehmigung und in der Folge alle darauf 
bezüglihen Berhandlungen und Verzeichniffe bis zum Schluß— 

vermerkt des Hadersieber Amtmanns, ber am 5. Qunt 1802 
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ber Feldbertellung die Gültigkeit verleiht, find deutſch in Schrift 

und Sprache. Und jeht unter deutſcher Herrichaft verlangt der 
dänijhe Spracdverein Einführung der dänlſchen Sprade in den 

Verlehr der Behörden mit der eingejeffenen nordſchleswigſchen 
Bevölkerung! 

— Eine fehrreihe Erinnerung aus ber Zeit vor 40 Jahren 
friſchen die »Schleswiger Nadrichtene in folgendem auf: Am 

21. April 1864, alio heute vor 40 Jahren, ereignete ſich auf 
dem Scleswigichen Bahnhof zu Nendsburg, den an jenem Tage 
König Wilhelm auf der Reife nad) dem Schlachtfeld von Düp- 

pel berührte, folgender bezeichnender Vorfall: Auf dem Bahn: 
hof war nur eine verhältnismähig Meine Bahl von Perjonen, 
darunter einige Offiziere und der Betriebsdirektor der in englifcher 
Berwaltung ftehenden ſchleswigſchen Bahn, Louth (ein Engländer), 

anweſend. Nachdem der König einige Worte an die Dffiziere 

gerichtet, einen Brief gefiegelt und an die preußiiche Bolt auf dem 
Bahnbof abgegeben hatte, wurde ihm vom dienſttuenden Offizter 

mitgeteilt, daß Direktor Louth dem König vorgejtellt zu werben 
wünſche. Auf das fofort erfolgende zuſſimmende Zeichen trat 

Louth vor und jprad) den König in englifher Sprade an. Der 

König fiel ihm im die Rede mit der Frage: »Sprecdhen Sie fein 
Deutih?« Mr. Louth erwiderte: »Nicht deutich, nur englifch.« 
Der König erwiderte mit fcharfer Betonung: »Ich ſpreche nicht 
englifch, nur beutjch!«e und fehrte dem verblüfften Direktor 

den Rüden. 

— Deutſche Verfamminngsfprade. Daß alle Gegengründe 
für das alleinige Recht der deutihen Sprache an dem Bereins- 

gejeß zerichellen, ift nad) der letzten Entjcheldung des Oberver- 
waltungẽgerichtes (vgl. Zeitichr. 1903 Sp. 230) nicht mehr zweifel⸗ 

haft. est hat fi Über die ganze Rechtsſfrage nochmals ein 
Juriſt, Proſeſſor Dr. Gejfden von der Handelshochichule in Köln, 

auf dem Gautage des Alldeutichen Verbandes am 26. Upril eine 
gehend ausgeſprochen und ift nach ber Darftellung des Kölner 
Tageblattes zu folgendem Ergebnifje gelangt: »Wir find ein 
Staat mit einer Hauptnation. Wir braudyen deshalb ein Geſetz, 
das ben Alleingebraud der deutſchen Sprache für Berfammlungen 

in Preußen vorichreibt, font geraten wir, ftatt uns vom Staat 

mit einer Hauptnation zum einheitlichen Staat weiterzuentiwideln, 

auf den Weg zum Nationalitätenjtaat. Der Entſchluß der preu— 

ſiſchen Negierung, eine Gejeßesvorlage einzubringen, welche bie 
deuiſche Sprache zur Berfammlungsipradye macht, iſt beshalb 

freudig zu begrüßen. « 

— Die Shulfprade im Reichslande. Wiederholt tit von 
reichsländiſchen Gemeinden auch des reindeutihen Sprad;gebietes 

die Einführung des franzöfiichen Unterrichts in die Vollsſchule 

gefordert und von der Negierung mit erfreuficher Beharrlichteit 
abgelehnt worden. Lebt meldet die Neue Badiſche Landeszeitung 
(Nr. 201 dv. 30. Apr.) aus Straßburg, dab durd ein Geſuch des 

Gemeinderates von Mülhaufen die Sahe im Landesausſchuſſe 

abermals zur Sprache gelommen ift. Die Forderung ging nad) 
diefem Zeitungsberichte dahin, den jranzöfiichen Unterricht vom 

10. Lebensjahre der Schüler an in den Lehrplan der Vollsſchule 

aufzunehmen oder doch wahlfrei zuzulafien. Unter Berufung auf 
frühere Schulzuflände im Lande wurde der Unterricht in zwei 

Sprachen als jehr wohl ausjührbar bezeichnet, jein Nupen aber 

durch den Hinweis auf die internationale Stellung des Landes 
und das zukünftige Fortlommen der Schiller in franzöſiſch redenden 

Ländern wie im Handel und Wandel des eigenen Landes zu be- 
gründen verfuct. 

Der Vertreter der Regierung widerlegte zunächſt ſchlagend 
den Hinwels auf frühere Zuſtände. Der Lehrplan der Vollsſchule 

2 
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fei gegen früher fo erweitert worden, daß man den Betrieb einer 

fremden Sprache nicht einführen fünne, ohne das Gejamtergebnis 

des Unterrichts zu beeinträchtigen. Wo die Berhältnifie einer 

ſprachlich gemijchten Bevölferung den Betrieb der franzöſiſchen neben 

der deutichen Sprache in der Volksſchule erheiſchten, werde dem 

lebendigen Bedürfnis jet ſchon genügt: allein die Erfahrung, die 

man in diefen Schulen mache, zeige gerade, wie viel weiter die 

Schüler geführt werden fünnten, wenn fie nur in einer Sprache 

gefördert werden. Danach aber hob er mit rühmlicher Deutlich: 

teit hervor, daß die Schule ihre Schüler zum nationalen, 

nicht zum internationalen chen vorzubereiten habe. 
Derjelbe Grundſatz herrſche in Franfreih, wo man nicht daran 

denfe, in ben Boltsihulunterricht der Grenzdepartements beutichen 

Unterricht einzuführen. Alle, die Franzöſiſch lernen wollten, 

fänden dazu in den Mittelfchulen und Fortbildungsichulen aus— 
giebige Gelegenheit. 

— Bon dem Plan eines ſchleswig-holſteinſchen Wörterbuchs 
ift den Leſern unferer Zeitjchrift vorm Jahre (Sp. 48) Nachricht 

gegeben worden. Inzwiſchen ift die Arbeit bereits in Angriff 
genommen worben; etwa 500 Mitarbeiter haben ſich dazu ges 

meldet, 150 unter ihnen haben zujammen etwa 40000 Zettel ein: 

gefandt. Aber es gilt noch mehr Freunde für die Sache zu 

werben. Wörtern, Gebräuchen, Volkeſitten, Sagen, Spielen, 

Kinderreimen uſw., kurzum allen Äußerungen des Vollkslebens 
fol nachgeſpürt werden. Oberlehrer Dr. O. Menjing in Kiel 

Exerzierplaß 17), der die Sammelſtelle hat und alle erwünſchte 

Auskunft erteilt, berichtet in einem Bortrage am 6. Plattdeutſchen 

Verbanddtage in Kiel u. a., daß er von einem alten Dorſſchmiede 
die plattdeutichen Namen von über 40 Gerätteilen erfahren habe, 
die zum größten Teil aus ber Volksſprache bereit verdrängt find. 

Wie diefes Beifpiel für fich merfwürdig und lehrreich ift, jo ver- 
dient auch die allgemeine Beobachtung Menfings mitgeteilt zu 
werden, daß noch nicht das Plattdeutſche überhaupt nad Laut 

und Form, fondern nur jeine jelbftändige Eigenart in Sprad- 

ſchatz und Satzbau dem Hochdeutſchen unterliege. Blattdeutiche 

Laute und Formen bei hochdeutſchem Inhalt werde das Ergebnis 

der unaufpaltfamen Entwidlung diefer Bollsiprade fein. 

— Ror zwei Jahren hat die Stadt Ofen Peft den deutſchen 

Sprachunterricht aus ihren Volksſchulen verbannt, wie j. 3. auch 
in diefer Zeitfchriit (1902, Sp. 287) mitgeteilt worden ijt. Jept 

erzählt die Grazer Tagespoft, daß vor Jahresfrift aud) die Lehrer 

der madjarijchen höheren Mädchenichulen gegen die deutſche Sprache 

Stellung genommen haben. Daher hat fid) nun der fländige 

Ausſchuß des ungarischen Landesunterrichtsrates mit der Trage 

befaſſen müfjen und fich nach eingehender Berhandlung mit 

Stimmenmehrheit grundjäglic für den verbindiichen Unterricht der 

deutihen Sprache in den madjariichen Mädchen Bürgerichulen 

erllärt. Wenn nicht die madjariichen Herridaften Ofen-Peſts, 

jo werden doch — nadı unferem obenenwähnten Bericht zu jchliegen 

— die einfichtreicheren Dienftmänner über diefe Reuung der 

deutjchen Sprache erfreut fein. 

— Bie aud Münden mitgeteilt wird, heikt der dortige 

Zentralbahnhoi vom 1, Mai d. 5. an amtlich Hauptbahnhof. 
— Der Aurhejliihe Neiterverein zu Kaſſel hat jeine »Sta— 

tuten« in Sapungen umgewandelt und bei der Gelegenheit 
einer erkledlihen Menge mitgejchleppter Fremdwörter und Kanzleis 

blüten den Abſchied gegeben. Ein paar zudringlide zwar haben 
ſich im Hin und Her der Verhandlung in den uriprünglich ganz 

tabellojen Entwurf wieder eingeſchlichen — treten doch auch große 

Werle nicht in der Volllommmenheit zutage, in der fie zuerſt 
vor dem Geiſte ihres Schöpfers erftehen — aber die neue Faſſung 
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bedeutet doch in bezug auf Sorgfalt und Sauberfeit der Spradie 
einen ganz weientlichen und erfreulichen Fortichritt. Er ift wie 
gewöhnlich in ſolchen Fällen dem warmen anregenden Eifer eines 
Sprachdereinlers auf der einen Seite und dem verftändnisvollen 

und bereitwilligen Entgegenfommen auf der anderen zu verdanken, 
Beide dürfen fit) dur das Bewußtſein belohnt fühlen, für eine 
fo gut deutſche Sache, wie die edle Reiterei ift, auch das allein 

angemejjene gut deutiche Wort gefördert zu haben. 

— Eine deutihe Schweizerin ichreibt uns: 
Frühling und Herbjt erhalte ich folgende Anzeige: 

M"* Brunhoff-Legrand, Zurich I, vous informe, 
que les derniöres Nouveautös de la haute Mode de Paris 
pour... et vous prie de lui faire [honneur de visiter ses 

Salons de Mode uſw. 

Nun gebe ich gerne zu, dab Frau Brunhoff im Verkehr eine 

recht liebenswürdige Dame ift und, wie ed mir ſchon vorgefommen, 

aud) ein allerliebjtes Franzöſiſch redet, aljo ihrer Mutterſprache 

alle Ehre macht. Aber id) möchte jie hier doch darauf aufmerfam 

machen, dab es heutzutage auch in der Schweiz mindeſtens als 

wenig geſchmackvoll, um nicht zu jagen taltlos empfunden wird, 
wenn der Kaufmann in einer deutſchſprachigen Stadt die ein: 

heimiſchen Kunden in einer fremden Sprache anredet und bedienen 

will. Das verfchnupft, befonder® wenn jener die Ortsiprade 

verfieht und redet. Und bei Frau Brunhoff ijt das ber fall; 
fie feßt rechts oben in die Ede ihrer Karte umter die für und 

Deutichichweizerinnen jo auferordentlih rüdjihtSvolle Anmerkung: 

English spoken, auch no: Man spricht deutsch! — Für 

dieje Ehre danke ic. 

— Johann Ballborn. Ich möchte den Leſern eine Heine 

Geichichte mitteilen, die mir jüngft jelber widerfahren fit, nicht 

weil ich perjönlich fie fir beſonders wichtig halte, aber meil jie 
geradezu verblüffend lehrreich ift für den heutigen Stand der 

deufjhen Spradbildung in den reifen, die fich beruismäßig 
ganz jelbfiverjtändlic zu den allergebildetiten zählen. 

Bor einigen Wochen wurde ich von einer ber größten deutſchen 
Bilderzeitungen gebeten, einen Aufjap über ein neues Shatejpeare: 
Bildnis zu ſchreiben. Der Gegenftand hatte längſt meine Auf 
merfjamfeit erregt, und ich willfabrte der Bitte mit Vergnügen. 
Ich ſchrieb über die Frage der Echtheit der verſchiedenen und 

überfommenen Bildnifie Shafefpeares; der Aufſatz wurde vom der 

Beitung gern angenommen und in Sap gegeben. or einigen 

Tagen erhielt id) einen Abzug zur Durdfiht, und mas muhte 
ich erleben! Der Leiter der Zeitſchrift hatte mir in mein rein: 
liches Deutſch neun grobe Börde hineinverbeifert und überreichte 
mir feine Verballhornung in aller Gemütlichleit. Cine wahr 
Blumenlefe täppiicher Torheiten hatte er über meinen kurzen Auf 
jag hingeſtreut. Bild und Bildnis waren ihm offenbar nicht 

⸗gebildet· genug erſchienen, er hatte Porträt und in der Mehrgahl 

Porträte daraus gemacht. Natürlich lonnte er auch das Fürwert 

der dritten Berfon er, jie, es nicht durchgehen laſſen, fondern 

mußte es durch derjelbe, diejelbe, dasjelbe erſehen. Daß ic in 
einer Aufzählung von Bildern das lepte Bild das lepte nennt 
und nicht das leptere, hat mich ficher im feinen Augen als einen 
Anfänger in Fach ericheinen laſſen, und er hat mich zur belehren 
geruht, daß man gebildetermahen das letztere und nicht das legte 

zu jcreiben hat. Und jo mit holder Abwechſelung noch allerlei 

Blüten neuhochdeutſcher Sprachbildung. Ich brauche faum zit 
jagen, daß ich mit allem Nachdruck die Ausmerzung jener Ber: 

ballhornungen gefordert und durchgeſetzt habe. . 
Und ſolches geichieht nach jetzt bald einen Menſchenalter eijriget 

Bemühungen der beiten Männer um die Reinigung unferer dent: 

Aujänrlih im 
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ichen Schriftiprache von den ärgiten Verunzierungen! Und joldhes 

geihieht von den Herausgebern arober, Über bie ganze gebilbete 

Welt verbreiteter deuticher Beitichriften! Freilich, es geht ben 

Menſchen wie den Leuten, ſagt der Vollsmund. Auch ein ge 

wiſſer Gotthold Ephraim Leifing mar feiner Zeit fchon ein be— 

wuhter Borfämpfer der deutichen Sprache, und befonders legte er 

nach den Kräften und Maßen jeiner Zeit großen Wert auf ein 

reines Deutijh. So Hat er im Laoloon bekanntlich jehr viel vom 

Geſetz des »fruchtbariten Augenblicks« für die Bildkunſt ges 

ſprochen, und nun im Schulbericht eines Berlinischen Gymmaſiums 

vom Jahre 1904 wird ihm das von einem Lehrer des Deutichen 
doch wirklich noch in den »jruchtbarften Momente verballhornt. 

Berlin. Eduard Engel. 

— Im Sprechſaal des Berliner Tageblattes Nr. 192 vom 

16. April ließ ji die Stimme offenbar eined Fachmanns für 

Schokolade, nicht »Ghocoladee vernehmen. Er wirft zumächjt einen 
Bid auf die amtliche Statiſtik der Hafaveinfuhr jeit 1850, die 

das Bild eines glänzenden Aufſchwungs ergibt, die deutiche Fa— 

brifation iſt Aber die franzöfiiche längſt hinausgewachſen. Dann 

fährt er fort: 
>... menn heute noch bin und wieder eine franzöfische Marte 

in Deutichland geführt wird, fo beruht daS mehr in der leider noch 
immer nicht ganz iberwundenen Schwäche der Deutichen, alles 
Fremdländiſche beffer zu finden. Aber auch in diefer Bezichung 
find die Zeiten im geeimten deutichen Baterlande andere geworden. 
Mit dem Anſehen und Erfolg des deutichen Gemwerbejleihes hat 
aud das Bertrauen zu dem bdeutfchen Erzeugnis zugenommen. 
Seit im Jahre 1876 auf der Ausjtellung in Philadelphia Profefior 
Reuleaur fein berühmte Mahns und Wedwort ausſprach, das 
die Erzeugniffe der beutfchen Induſtrie als -billig und ichlecht« 
brandmarfte, hat fich dieſe Induſtrie jo mächtig aufgerafft, iſt fo 
kraftvoll emporgeblüht, dak fie heute zur führenden geworben ift 
und auf einem Höhepunkte jteht, den ihr das Ausland nidıt mehr 
ftreitig maden fann. Heute ift da$ »made in Germany« ein 
Ebrenzeihen, das die Ware, bie es trägt, zur geiuchten und 
bevorzugten macht. 

Mit befonderer Freude und Genugtuung follten daher Die 
deutichen Schotoladenfabrifanten die neue, amtlich vorgeichriebene 
Schreibart begrüßen, die ihr fraftipendendes, aromatijhes Näbrs 
mittel einheitlich deutjch jo jchreibt, wie es au&geiprochen wird, 
nämlich: Schofolade. Nicht einer von ihnen jollte zögern, ſich 
biefe neue Schreibweile anzueignen, will er nicht jpäter für alts 
modiſch umd rüdjtändig gelten. Gin neues Geſchlecht wächſt 
heran, das in den Schulen die neue Screibweife lernt, und dem 
die Schreibart »Chocolade« einjt ebenjo unzeitgemäß und veraltet 
vorlommen wird, wie uns etwa jchon heute die faum überwundene 
Häufung der Dehmungszeihen — der h's und ie's oder gar des 
urgroßoäterliden y im ei.« 

Diefen einleuchtenden Ausführungen antwortet — »um ums 

richtigen Folgerungen entgegenzutretene — der Berband beut- 

iher Scololadefabrifanten (Berl. Tagebl. Nr. 240 am 

12. Mai), da er auf jeiner legten Generalverfammlung mit allen 

gegen drei Stimmen beſchloſſen babe, für alle Veröffentlichungen 

des Werbandes die alte Schreibweife »Chocolade« beizubehalten. 

Bon diefer Schreibung behauptet er, — und uniere Leſer er 
fennen im dem frolgenden die ihnen aus dem Nufjape unſerer 

Sanuarnummer »Bon beuticher Schofolade und deutſchem Kalao« 

erinnerlihen Bebanfengänge wieder — daß fie 
durchaus nichts mit der franzöfischen Schreibweife zu tun 

bat, ſondern den deutichen Ausdruck für die damit bezeichnete 
Ware daritellt im Gegenfag zu dem franzöfiichen »choeolat«, Die 
deutiche Chocoladeninduſtrie ift, obwohl fie auch ein bedeutendes 
materielle Intereffe an der Frage hatte, bei der Änderung ber 
Schreibweile überhaupt nicht gefragt worden; jonjt hätte fie darauf 
bingeroiejen, daß bei der überwiegenden Mehrzahl der deutſchen 
Ehocoladefabrifanten feit Jahrzehnten die alte Schreibwelie ein- 
Be ift, welche ſich aud mit der Ausſprache des Wortes 
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Wie fünnen fi, fo fragt man verwundert, Männer bes tätigen 

Lebens eigenfinnig auf einen jo ausfichtsloien Widerftand einlafien ? 
Und mit diefen Gründen! 

— Der Erfinder der deutſchen Sprade. In dem bekannten 
fejenäwerten Büchlein von Fr. Pole »Wie deuft das Wolf über 

feine Sprache ?« (* 1898) ift nirgends eine volfsmähige Anficht über 

die Entjtehung der beutjchen ober einer anderen Sprache mitges 

teilt. Etwas von ciner ſolchen tritt un® in einem Geſchichtchen 

entgegen, das ber »Straßburger Poſt« kurz nach ber Enthüllung 

des Denfmals des jungen Goethe in Strafburg (Mai 1904) von 

einem Studenten mitgeteilt wurde. Diejer wurde, als er das 

Denkmal betrachtete, von einem alten Weiblein mit dem Markilorb 

am Arme gefragt, was das für ein neues Denkmal fei, Er jagte 

ihr, es fei Goethe, und erflärte weiter, e8 jei der Mann, der jo 

viele Gedichte gemacht habe. Darauf das Weiblein: »Ach gefle 

Sie des iſcht feller, wo die ditjch Sproch erfunde Hett«. So ganz 

gebt ja dieje naive Aufſaſſung nicht an der Wahrheit vorbei: »die 

nebildete Spradye« wenigstens, »die für und dichtet und benft«, 

fie iſt doch dad Werk der Dichter und Denfer, und unter ihnen 
ift Goethe der ragende Gipfel. P. 

Sprediaal. 

Im Stich laſſen. 
Die Nedensart »im Stiche laſſen- wird meiſt noch als Er— 

innerung an das alte Tuinierwejen erklärt und joll danadı 
urjprünglic bedeutet haben: jemand beim Stehen um einen 
Preis, beim Kampfe, in einer Gefahr obne Hilfe laſſen. en 
diele Erklärung hat Paul Vietſch in Muges »Heitichrift 
deutihe Wortforſchung · Band I, Heft 1 (vgl. Zeitſchrift des 
Spradyvereins 1900, Sp. 190) Einwendungen erhoben und bie 
Nedendart vielmehr im Anſchluß an eine Lutherjielle zu ers 
flären geſucht. Danach würde die Wendung zunächſt von der 
Biene gebraucht worden fein und bezeichnet haben: beim Stechen 
oder in der durch den Stich entitandenen Wunde lajjen. Ein 
Mitglied des Bmidauer Jweiqvereins, das ſprachliche Fragen 
und merftätiged Leben mit gleich erſchloſſenem Sinn betrachtet, 
mar weder von dieſer gelehrten noch von ber älteren Er— 
Härung der Redensart berriedigt und bemerfte in einer unſerer 
Sipungen: Der Nusdrud ⸗Im Stich lajien« ift möglicher 
weile auf einen Vorgang im Fuhrmannsleben zurüdzuführen. 
Im Franfenwalde verliebt man unter Stich eine befonders jteile 
Begitelle, die der Fuhrmann in der Regel nur mit Borjpann 
überwinden fann. Dort geht das Fuhrwerk nicht immer glatt 
von jtatten. Es fann vielmehr leicht vorlommen, dak eine Kette 
yueilt, daß ein Zugiter ftürzt, dab ein Rad vom Wagen abgeht, 
ak der Wagen umgemworfen wird oder daß eine ſonſtige Störung 

eintritt, die den Yubrmann zu einem mehr oder weniger langen 
Aufenthalte zwingt. Jeßt lommt der Augenblid, an den die 
Wendung »im Stich laſſen⸗ anfnüpft. Wenn nämlich das eins 
getretene Hindernis nicht ſogleich, jondern erit im Berlaufe von 
mehreren Stunden wieder bejeitigt werden fann, fo pilegt der 
den Vorſpann leijtende zweite Fuhrmann einfach wieder auszu— 
‚bannen und jeiner Wege zu gehen, weil der Vorſpann augens 
blictlich doch nicht gebraucht wird und weil er ſich mit feinen Zug- 
tieren daheim nüglicher madıen fann. Er läht alfo das von dem 
Zwiſchenjall beimgejuchte Fuhrwerk und bejien Leiter an der be= 
ſchwerlichen Wegftelle, d. h. »im Stiche« jtehen oder liegen und 
tritt mit den zum Vorſpann beftimmten Zugtieren höchſtens erft 
dann wieder an, wenn das Hindernis bejeitigt ift und die Fahrt 
fortgejegt werden lann. Jedenſalls war diefer Dienft aber ehes 
dem noch viel wichtiger und häufiger, als es noch feine Eijens 
bahnen gab und die Leiſtung des Vorſpanns für manche Wirtös 
häufer und Mühlen eine ergiebige Einnahmequelle bildete; 
anderjeitö nahm darum jeder Fuhrmann den Vorjpann natürs 
fi immer nur genau auf die Zeit in Anſpruch, auf die er fie 
unbedingt braudte. 

Die Trage ift, wie das Wort Stich zu der Bedeutung einer 
furzen, aber jüh ansteigenden Wegeftrede gefommen ijt. Der 
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Bellirworter der neuen Deutung meint, Stich bezeichne dem für 
den Fuhrmann bejonders wichtigen Abſchnitt oder Abſtich des 
Weged. Ober man babe etwa daran zu denken, daß bie all 
emeine Form eines beitimmten Berges gerade bei den ſog. 
tichen eine abweichende und hervorſtechende Bejtaltung annehme. 

Jedenfalls, meint er, lönne man es bei dem Husdrud dem Fubrs 
manne noch nadfühlen, wie ibm jo mander Stich einer Land— 
ſtraße wie ein Stich ins Herz gewirkt haben mag, wenn jchlimme 
alte Erinnerungen auftaudhten und wenn er ſich angeſichts einer 
ſolchen Steigung die ihm und feinem Vieh bevorftehenden neuen 
Beihhwerlichleiten ——— Denn zu der Zeit, wo die 
Wendung »im Stich lajjen« die heute noch übliche Bedeutung 
erlangt Hat, wieſen die Straßen noch ſehr viele unnötige und 
auffallend ſtarle Steigungen auf. — Der fühl urteilende Sprad- 
foricher, der fich jo ſchönem humorvollem Spiel, wie e# bie legten 
Erklärungen zeigen, nicht Überlafjen darf, wird wohl eher zu dem 
Schluſſe gelangen, dab bier das zu ftehen gehörige Hauptort 
Stih nur Scheinbar vorliegt und ſich tatſächlich vielmehr eime 
mundartlice Form Stieg igeſprochen: Stiſeſch) darunter ver- 
birgt. Jedenſalls herrſcht auch in der für die Erklärung anges 
zogenen Gegend die Ausſprache des g ala dh, und überdies iſt in 
Sanders’ »Ergänzungsmwörterbudj« (1885), &. 523 unter Stid 
vermerfti: »27:) mundartlich für Stiege; und mährend im 
3. Bande dafür einfah auf Schmeller verwiefen ijt, find hier 
auch zwei neuere Belege angeführt: aus Auerbach: » wenn es 
einen Meinen Stich hinabginge (Novellen-Schap, 7, 216) und 
von ſt. Brauns Wiesbaden: »nachdem man den Aufitich der Vor— 
fpannpferde, die scala dei cavalli, Hinter ſich hat« (Nattonals 
Beitung 32, 381). 

Jedenfalls wird aljo dieje aus ber lebendigen Anichauung ges 
botene Erklärung in Erwägung gezogen werden müſſen; empfiehlt 
fie ſich doc) ſchon dadurch, daß fie die Verbindung der Nedens: 
art »im Stich lafien«e mit Berjon oder Sadıe »einen — etwas 
im Stich lafjene gleich ungezwungen erflärt. 

Amwidan. Th. Matthias. 

Streiten — fdreiten? 
(zu Jahrgang 1902, Sp. 176f.). 

Die in Scheffels Ellehard in mehreren Ausgaben jtehende 
Form >»geitritten« beruht tatlächlich auf einem Drudjehler. 
Wie die Verlagsbuchhandlung Adolf Bon; und Stomp. im 
Stuttgart freumdlichit mitteilt, ſteht das richtige »gejchrittene« 
nicht nur in den im genannten Berlage erichienenen Auflagen 
der Oltavs Ausgabe, die teilweije noch vom Verfaijer Ducbasichn 
worden find, fondern auch in der zweibändigen Gitoßoftav- Aus- 
gabe, die Scheijel ebenfalls durchgeſehen hat, dann aber auch in 
er eriten Auflage, die 1855 bei Meidinger Sohn und Komp. in 

Frankfurt a. M., in der Deutichen Vibliothel, Sammlung aus: 
erlefener Original: Romane, erihienen ijt. Der Drudiehler findet 
ſich nur in einigen aufeinanderfolgenden jpäteren Auflagen. 

Damit fällt das Scheffelſche Zeugnis für »ſtreitene im Sinne 
von »jchreitene weg; und es jcheint überhaupt zweifelhaft, ob ſich 
das mittelhochdeuiſche striten in diefem Sinne in oberdeuticher 
Vollsſprache erhalten hat. Dagegen lebt das mittelniederbeutiche 
striden — »weit ausſchreiten · noch heute in einem großen Teile 
Niederdeutichlands fort. Wir ftellen hier das zujammen, was 
fid) aus einigen gütigen Zuſchriſten) ſowie aus mundartlichen 
Wörterbüchern u. a. ergibt. Danach findet ji das Wort im Djifrie- 
fiiben (strieden), im füdlichen Oldenburg (strien, in einigen 
Orten striden), in Weftfalen (Münjter, Preufijch » Oldendorf, 
Baderborn); im Göttingifch: Grubenhagenſchen kommt wenigitens 
das zugehörige Hauptwort strid, stred (Mehrzahl: strie, 
ströe) vor. Begreifliermweife bat es auch im die hochdeutſche 
Nede jener Gegenden Eingang gefunden, in der form »ftreiten«e 
Auch in Zuſammenſetzungen ericeint es, 3. B. »abjtreiten« 
(ein Feld, d. b. es abſchreiten), bestriden — beidjreiten; 
oldenburgiih ift die eigentümliche Wendung: bestreen up'n 
staule sitten — rittlings (eigentlich »beichritten«, alfo ähn— 
lich wie »beritten«) auf dem Stuhle fiten. Woſſidlo (Jahress 
bericht des Gymmafiums zu Waren 1590) führt als medlenburs 
giſch am die imperativiihe Bildung striedewiet von einem, 

1) für die wir den Herren of. Benjeler in Münſter, 
Rektor 9. Buſchmeyer in Elberfeld, Konreltor Palleske in 
—— und Proſeſſor Rob. Sprenger in Northeim beſtens 

nfen. 
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der große Schritte macht. Weitjäliich ift die adverbiale Ableitung 
strilings (für stridlings) — ſchrittlings. Weit verbreitet it 
die Bezeichnung stridschau, stridschö, stridschö und, 
ganz oder teilweiſe verhohdeutiht, Stritſchuh, Strietichuh 
— Schrittihuh (woraus mit Umdeutung Schlittſchuhj. Endlich 
ebört ſicher aud das für das Göttingiich- Grubenhageniche 
ezeugte stridbögel — Steigbügel hierher; vgl. oben beströen 
— rittlings und das angelſächſiſche hors bestridan — ein Pferd 
befteigen. Denn aud im VUngellähfiihen und Engliihen findet 
fi das Wort stridan, to stride (vgl. auch to straddie — meit- 
beinig geben, rittlings jigen), und endlich auch im Nordiſchen: 
ſchwediſch strida, 

Gemeinjam ift der ganzen Wort der Begriff des Weit: 
ausichreiten®, des Spreizens der Beine, fei es vorwärts ober 
feitwärts, fei e8 zum Weitergeben, zum Stiljtehen oder zum 
Reitſitze. Derjelbe Begriff liegt im wejentlichen, obwohl zum 
Teil verblaßt, audı dem gemeinſprachlichen »fchreiten« zugrunde, 
und beionders beachtenäwert ift, daß auch die® Wort für das 
Beiteigen des Pierdes verwandt wird, jo mittelhochdeutic schriten, 
beschriten, und leptere® noch im älteren Neubochdeutichen, ja 
vereinzelt nod bei Schiller: »daß ... dad Roß ich beichritte 
fürderbin« (Graf von Habsburg), So entiprechen fich beide 
Wörter in ihrer Bebentungsentjaltung genau, und es liegt nabe, 
jie als uriprünglich ein® anzufehen. Dies ericheint lautlich ala 
möglich; denn ber Übergang von skr (jr) zu str (urgerm. 
skrıdan : stridan) iſt nicht unerhört, val. ſchweizeriſch strübe 
für Schraube, bayeriich struppel für Skrupel. Dod das jet nur 
ald Vermutung ausgeſprochen. Jedenfalls aber ift das andere 
Zeitwort »jtreitene (— kämpfen) ganz fernzuhalten. 

Braunſchweig. K. S. 

Die Katze im Sad laufen. 

In der Nummer 11 diefer Jeitichrift v. vor. S., Sp. 336, war 
| verfucht worden, die Redendart »bie Hate im Sad faufen« mit dem 

55. Schwant des Till Eulenfpiegel zu erklären. Aber Simrod, der, 
wie dort vermerkt war, die Nedensart unter feinen Sprichwörtern 
anführt, gibt auch in der Deutſchen Mythologie ©. 460 jelbit eine 
Erklärung dafür, indem er Kuhns Norddeutihen Sagen folgende 
Erzählung entnimmt: »Wer einen Hedetaler haben will, muß im 
der längjten Nacht einen jhwarzen Stater in den Sad fteden umd 
diejen feſt, und zwar mit 99 Knoten, zubinden; darauf geht man 
au Kirche und dreimal um diejelbe, jedegmal, wenn man zur 

ftre fommt, den Küfter durchs Schlüfjelloch rufend. Beim dritten 
Mal kommt er jelbft (und das tft der Teufel); darauf fragt man 
ihn, ob er einen Hafen faufen wolle, und erhält für den Stater 
im Sad ben Taler. Dann muß man aber eilen, unter Dad 
und Fach zu kommen, denn wenn er ben Sinoten löjt und den 
Verkäufer einbolt, fo ift diefer verloren. Der jo erhaltene Taler 
ift der Hedetaler, und man fann ihn nur los werben, wenn man 
ihn in Salz ſteckt, was auf deſſen Heiligkeit deutet. Dean fieht 
den Urfprung der Nedensart „die Hape im Sad faufen‘.« — 
Ganz ähnlich verfährt man am unteren Niederrhein, um, mie 
man es da nennt, einen »Wefjeldahler« zu bekommen, ber immer 
andere Taler bei fid) hat: Man ftedt eine Nape in einen Sad, 
ſchnürt dieſen jejt zu und jtellt fih damit in der Neujahrsnacht 
(oder Chriſtfeſinacht, darüber war mein Gewährsmann im Zweifel) 
an einem Sreuzweg auf. Glockenſchlag 12 Uhr erfcheint der Teufel 
und fragt, wad man im Sade habe, worauf man antwortet: 
»Einen Balghajene. Auf die frage, welchen Preis man dafür 
verlange, erwidert man: »Einen Wejjeldahlere. Der Teufel gibt 
dann den Taler heraus und nimmt den Sad mit der Stage in 
Empfang. Sobald man aber ben Taler hat, muß man ſich 
Ichleunigit aus dem Staube machen; denn wenn der Teufel den 
Betrug merkt, dann jet er dem Fliehenden nad), und jalls er 
ihn embolt, »dreht er ibm den Hald ume Es ijt doch jehr 
wahricheinlich, daß hier der Urjprung der Nedensart wirklich liegt, 
und daf der gemeinjame Zug diejes Aberglauben® und des Eulen: 
ſpiegels, die fede Prellerei, von der volkstiimlichen Überlieferung 
als das Meifterjtüd eines pfiffigen Schelmenftreiches verftanden 
wurde. — Übrigens wird in der zweiten Erzählung der Ausdrud 
»Balghafee vielleicht abfichtlich wegen des Gleichtlangs mit »Dadhe 
haſe· gebraucht, damit der erwiſchte Betrüger die Ausrede habe, 
er habe ⸗Dachhaſe⸗ gejagt, was indefjen voraugfepte, daß bie 
Bezeichnung ⸗Dachhaſe⸗ auch ſchon alt fei. 

Berlin. F. Körholz 



Bücherſcau. 
Klara Hechtenberg, Dr. phil., Fremdwörterbuch des 

17. Jahrhunderts. Berlin, Behrs Berlag, 1904. 147 ©. 
Preis 5 Mt. 

Die bereits durch zwei fehr fleikige Arbeiten vs Fremd» 
wort bei Grimmelsgaufen«e und »Der Briefftil im 17. Jahr: 
bunderte«) befannte Dozentin der germaniſchen Philologte in 
Orord, Fräulein Dr. K. Hedhtenberg, legt in dem ⸗»Fremd⸗ 
wörterbuche des 17. Jahrhunderts · die Ergebnifje ihrer Unter: 
fuhungen über dad VBorlommen von Fremdworten bei den deutjchen 
Projaiiten des 17. Jahrhunderts vor. Allerdings beſchränken ſich 
dieje gegen vorläufig auf eine beftimmte Ynzahl Quellen, 
fo daß das vorliegende noch keineswegs als ein abjdjliefendes 
Fremdwörterbuch des 17, Jahrhunderts ericheinen ann; aber e& 
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ift die Srage, ob überhaupt die Kraft eines einzelnen ausreicht, | 
das gejamte Schrifttum des 17. Jahrhunderts auf die darin vor— 
fommenben zjremdmworte hin durchzuarbeiten. Unbedingt aber 
wollen und fünnen wir hoffen, daß Fräulein Hechtenberg uns 
noch mit weiteren Ergebnifien ihrer miühevollen und gründ- 
fihen Studien beichenten wird. Im vorliegenden Buche find 
3380 fremde Worte zufammengejtellt, von benen ſich etma 
die Hälfte bis auf unfere Zeit im Gebrauche erhalten hat und 
fomit eine Art Bürgerrecht in umferer Literaturiprache befipt. 
Wie fih unzweifelhaft ergibt, verwendet die Profa des 17. Jabrs 
hunderte weit weniger Fremdworte als die Sprache der Briefe 
und des täglichen Umganges jener Zeit. Und von den Fremd⸗ 
mworten dieſer Proſa entitammen zwei Drittel dem Lateinifchen, 
etwa ein Viertel dem ranzdjiichen, die übrigen dem Stalieniichen, 
Spaniihen und Engliſchen. An biefen beiden wichtigiten Er— 
gebnifjen der Hechtenbergiſchen Unterſuchungen wird vielleicht eine 
völlige Durhforihung der gejamten Proſa des 17. Jahrhunderts 
nicht viel ändern; zweiſellos aber werden ſich landichaftliche 
Verſchiedenheiten aud) in der Anwendung und dem häufigeren 
Gebrauche von Fremdworten bei vollstümlich ichreibenden Ber: 
fafiern und Rednern ergeben. — Der Berfajjerin find alle jehr 
zu Danke verpflichtet, die fih mit der Fremdwortfrage befafien. 

Graz. Dr. Ferdinand Khull. 

Heinrich Zihalig, Bilder und Klänge aus ber Roch— 
liger Pflege. Dredden und Leipzig, 1903. G. U. Node 
Verlag, 1198. 1,80 Me. 

Die »Bilder und Klänge; find in zwei gen und eine 
Beigabe geordnet. Dieje Beigabe, Lieder zum Rochliher Heimat: 
ſeſt, und die erfte der beiden Abteilungen, mundartlide eigene 
Gedichte oder Übertragungen des Verfafier®, beftimmen das Buch 
natürlich zunächjt für den engeren Seimatöfreis, Mber weiter 
reifen jhon die ın ber zweiten Abtellung zufammengeftellten 
oltsüberlieferungen,, darunter Kinderlieder, —— Be⸗ 

ſprechungen, Wetteriprüche, und vollends die »Zur Einführung« 
überfchriebene, bei aller Wiſſenſchaftlichleit ganz volfstümlich und 
allgemein verftändliche Darlegung über »Eigenartiges und Alter⸗ 
tümliche® in der Dorfſprache der Rochlitzer Pilege« iſt für alle 
Freunde mundartlicher Beobachtungen auch In anderen Landſchaften 
geeignet, bie einer »Einführung« bedürfen. Sie finden hier auf 
40 Drudfeiten aus Laut⸗ und Formbildung, vor allem aber aus 
dem Wortſchatze joviel Eigenheiten aufgededt, daß fie nicht nur 
belehrt, ſondern auc zu Entdedungen in der eigenen Mundart 
angeregt werben. In diefem ausführlichften Teile der Einführung 
tft außer anderen im unferer Zeitſchrift gelegentlih behandelten 
Wörtern (5. B. auf S. 23 gedüſche vgl. geitfär. 1903, Sp. 245 
und glauch Sp. 176, ©.23 meech — meine id) 1903 Sp. 245) 
auch das in der Zeitichrift 1900, Ep. 115 unerllärt gelaßne 
»Heißde« (Heifte) d. 1. »der erhöhte Plattenmweg der am Haufe 
binführt« erwähnt und jo vielleicht richtig abgeleitet — 

tr. 

Zeitungsſchau. 
Auffäge in Zeitungen und Zeltſchriften. 

Der Neid in Wagners Nibelungenring. Bon Gum: 
nafialoberlehrer Hiltenfamp. — Geljenfirdhener Zeitung vom 
15. bis 18. März 1904. 
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Der Aufſatz ift die wörtliche Wiedergabe eines im Allgemeinen 
Deutihen Spradwereine, Zweigverein Gelſenkirchen, gehaltenen 
Vortrage de Herrn Oberlebrer Hiltenfamp. Davon ausgehend, 
dab es volle Berechtigung hat, wenn Wagner für jeine Dichtungen, 
die uns die alte deutiche Sagenzeit vorzaubern jollen, am Borne 
der alten beutichen Sprade ſchöpft, legt Redner dar, daß das 
Wort Neid mit feinen Ableitungen und Zufammenfepungen im 
»Ning der Nibelungen« dreifache Bedeutung hat. Gewöhnlich ift 
Neid das Streben nach dem Befite eines anderen. Dazu fommt 
bie Bedeutung des Haſſes. Endlich heißt neidlich auch begehrens- 
wert, foitbar. Dies wird nad) einer kurzen, aber anſchaulichen 
Inhaltsangabe des Miejenwerked an einer mit großem Fleiß 
aufammtengetragenen Sammlung von Beilptelen unter Zurüdgehen 
auf alt= und mittelhochdeutſche Quellen dargetan. 

Eifenberg ©. N. Mar Erbe. 

Spignamen ald Familiennamen. Bon Buftav Pflugf. 
— Hamburger Nachrichten vom 2. April 1904. 

Um ben eigentlichen Kern unjerer Familiennamen, bie deut— 
ichen Heldennamen, fchlieken fich mehrere Gruppen, die eine andere 
Entftegungsart haben. Yu ihnen gehören alle die Beinamen, bie 
aus Bezeichnungen nad Stand, Gewerbe und Beichäftigung jeder 
Art, nad leiblichen und geiftigen Eigenſchaften, nadı Tracht, Ge— 
wohnheiten u. dgl. hervorgegangen find und bei deren Bildung 
Witz und Humor eine nicht unbedeutende Rolle gejpielt haben. 
Am glänzenditen offenbart fich der Volfswig in den jogenannten 
Sapnamen, die oft drollig genug klingen; fo gibt es Famillen, 
die Standbidervlefhen, Scmedsbrätlem, Erzlaufdieſtraß heißen. 
Aber auch für die anderen Arten von Epipnamen wird eine 
große Menge von Beilpielen zufammengeftellt. Bon ihnen find 
mande im Laufe der Zeiten wieder geſchwunden, da es bis zum 
16. Jahrhundert noch möglich war, die Namen zu verändern. 

Mar Erbe 

Berwandtihaftlide Beziehungen der deutſchen zur 

engliihen Sprade. Rortrag von Prof. Dr. Almſtedt. — 

Miſſiſſippiblatt (St. Louis) vom 13. März 1904. 
Der Vortragende beipricht im einer für eine gröhere Zuhörer— 

ſchaft fahlichen Form die ariſche Spradfamilie und das Berhält- 
nis der zu ihr gehörigen Sprachen, betrachtet dann das Germaniſche 
nad feinen Verzweigungen und legt fchlieklich den zwifchen. dem 
Engliihen und dem Deuiſchen bejtehenden Juſammenhang dar — 
ein erfreulicher Beweis, daß auch jenfeitS des Meeres das Ber- 
ftändnis für ſprachliche Erfcheinungen in weiteren Sirelfen unjerer 
Landsleute lebendig it. Mar Erbe. 

Die Tyrannei der Mode. Bon Annette Klofte — 
Miffitjippiblätter, St. Louis, Nr. 115 v. 24. April 1904. 

Die Verfafjerin ift uns ſchon von früher aus den Mifftffippi- 
blättern als eine warmherzige Berjechterin der deutſchen Sprache 
wohlbefannt. Diesmal geht jie von der Tyrannei der Mode im 
Lejen und Sprechen aud. Da werden ihrer Parteinahme für 
Berthold Auerbachs Barfühele gegen den »Jörn Uhl« als ein 
bloßes Modebuch nicht viele beiftimmen. Um jo uneingejcränfter 
aber muß die verftänbnisvolle und ſachkundige Würdigung des 
Weſens und der Tätigkeit des Allgemeinen Deutfchen Sprad)- 
vereins anerkannt werden. Str. 

Leipziger Deutſch und Hochdeutſch. Bon Profefjor 
Dr. Johannes Pöſchel. — Leipziger Kalender. Verlag von 
Koh. v. Schaliha- Ehrenfeld. Leipzig 1904. S. 121—136. 

ALS launigen Streiter für Recht und Richtigfeit bes Leipziger 
Deutſch iſt 3. Pöſchel unfern Lejern befannt; feine köftliche 
»Verwahrung eines Sachſen gegen ben falichen Gebraud; feiner 
Mundarte hat ihren Plag in »Deutiher Sprache Ebhrentranz« 
(S. 271) erhalten. Auch in dem ernithaften Aufſatze des Leip- 
ziger Jahrbuches bewährt er ſich als Bei r der Mundart, 
diesmal nicht nur gegen Entſtellungen ihrer ſprachlichen Eigen- 
tümlichleit, deren Hauptzüge er kurz vorzeigt, Yondern außerdem 
egen dem mach feiner Anficht bejonders häufigen Mißbrauch der 

jächjtichen Mundart zu unwlirdigen und irreführenden Darftellungen 
der ſächſiſchen Vollsart. Dieje Abwehr ſchließt fih an einen 
ſehr anziehenden Nüdblid auf den einftigen GI und Ruhm 
des Leipziger Deutſch zu Goethes und Gottſcheds Yeiten bis in 
die der Reformation. Str. 
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1. Bericht über die auf Schaffung einer künſtlichen 

internationalen Hilfsſprache gerichtete Bewegung. Bon 
9. Schuchardt. — Sonderabdrud aus dem Almanach 1904. 

2. Zuſchriften darüber von B. L. Wities und 9. 

Shucdardt. — Münchener Allgem. Zeitung vom 26. und 29. Jan. 
1904, 

3. Eine neutrale Kommando und Dienftiprade für 
die djtere.-ungarifhe Armee. Bon Aljred 9. Fried. — 
Die Wage. Wien vom 25. Januar 1904. 

Ah Die Weltſprache. Bon X. . 3. — Hannoverjcher Kurier 

vom 24. Januar 1904. 
5. Die Weltſprache. 

23. Januar 1104. 

6. Zur Geſchichte bed Weltſprachegedankens. — Deuts 

ſche Warte vom 14. März 1004. 

7. Was die Weltjprade iſt und was jie nicht ift. Von 

9. Wulkow. — Propyläen vom 23. März 1904. 

Seitdem hier zulegt darüber berichtet worden ift (Sp. 54), find 
die Zeitungsanfjäge über den Gegenftand wie Pilze aus der Erbe 
geihoflen. Die gebotene Sammlung, die fich leicht noch hätte 
vermehren lafien, zeigt aber fhon genug, daß Prof. Schuchardt 
wirllich die Zeit jür gelommen halten durſte, der Kaiſerlichen 
Alademie der Wiſſenſchaſten in Wien den Bericht zu erftatten. 
Wie befannt (vgl. Zeitihr. 1903 Sp. 53f.), it er ein Verfechter 
einer künſtlichen Hilſs- oder, wie er jagt, Gemeinfpradie; er hält 
fie für durchführbar — beichränft jich freilich dafür auf den Hin— 
weis, dab die Willfür mit dem Weſen der Spradye nicht über- 
haupt unvereinbar ift — und er hält fie für ein immer dring— 
lihere® Bedürfnis; er erwartet die ‚Förderung und ſchließliche 
Verwirklichung der Aufgabe von der in Paris 1900 zu diefem 
Zwecke gegründeten Selelichaft mit Hilfe der »internationalen 
Afioziation« der Afademien. Sehr zu bedauern ift, daß ſich 
diejer Bericht und der früher (1904 Sp. 54) angezeigte Auflap von 
B. 2. Wities gekreuzt haben; man möchte vor allem erfahren, 
mas Schuchardt gegen die allgemeinen, wie mir fcheint, gewichtigen 
srlinde zu jagen hat, mit denen Wities die Möglichkeit jeder 
Gemeinſprache bejtreitet. Denn darüber bringt auch die kurze 
Ausſprache beider in der Beilage zur Münchener Allgem. nichts, 
doch der darin enthaltene Hinweis auf die Flugſchrift von 2. 
Couturat »Die internationale Hilfsſprache (vom Selbftverlage des 
Verfafiers, Paris 7 Rue Nicole, unentgeltlich zu erlangen!) und 
die Mahnung Schucdardis, beide Meinungen zu prüfen, jei 
weitergegeben. 

Bon den übrigen Auflägen beichäftigt fich A. H. Fried, jicht: 
lid) durch das wifjenichaftliche Anfehen 9. Schuchardis getragen, mit 
dent Gedanken, durch das Eiperanto den leibigen Streit um die 
Heeresſprache des Kaiſerſtaates zu löſen. Die Proben zeigen 
beiläufig, wie jehr die Romanen bei einer ſolchen Cöfung der Frage 
bevorzugt werden würden. — X. 2). 3. hat fih von Dfimalds 
recht oberilächlichen Ausführungen (die Frankf. Zeitung bat fie 
anfangs Januar veröffentlicht. Vgl. Ep. 15 diejer Zeitichr.) an« 
regen, aber nicht Überzeugen lafjen. Der Eljäijer weiß, über 
nationale Bedenten natürlich erhaben, den einſachſten Rat, die 
engliihe Sprade zur Weltſprache zuzuſtußen. Der Nufjap der 
Deutſchen Warte macht die Feier etwas genauer mit dem aud) 
von Schuchardt jchr gelobten Buche Histoire de la langue uni- 
verselle von Gouturat und Beau befannt, zieht übrigens wie diejes, 
und natürlidy erit recht der verſchwommene Aufſatz in den Bropyläen, 
trop Schuchardt irrig Jakob Grimm in diefe Frage. 

Inzwijchen ift aber nicht nur als neue Weltiprache das 
Sandelslatein, ein noch etwas unflarer Begriff, aufgetaucht, 
um dem Bolapüt und dem Eſperanto entgegengeiegt zu werden, 
jondern wieder von Paris aus von Paul Paſſy ein Aufruf 
erlafien worden, der nichts von einer toten Sprache und nichts 
von fünftlich erfonnenen willen will, weil fie unfähig find, dem 
wechſelnden Beblrfnifien der Gegenwart zu folgen. Die Sprache 
eines großen Volkes darj es auch nicht fein, die Weltiprache muß 
vielmehr bei den »untergeorbneten WVölklein gefucht werden, die 
politiich bedeutungslos find oder geworden finde. Endlich ift auch 
ein beftimmter Vorſchlag nachgefolgt, nämlich das Norwegiſche 
zur Weltiſprache zu erheben. Str. 

Son Dr. E. — Der Eljäffer vom 
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Das verpreuhelnde Frankfurt. Zeitgemäße Betrach 

tungen. Bon Dr. Wilhelm, Porte. — Frankfurter Zeitung Nr. 80 
vom 20. März 1904. 

Ein Wort des Trojtes Über die »Berpreußelung: 

Süd- und Mitteldeutichlands. — Rhein. Kurier. Wiesbaden. 

Nr. 278 vom 21. April 1904. 

In der Werthaltung der engern Heimat, in der treuen Ans 
bänglichteit an die Mundart und Stammesart wurzelt die Liebe 
zum großen Vaterlande, zur Mutterjprade, zum Vollstum. Wer 
wird jene fchelten, der dieſe ſchätzt? Im Gegenteil, auch Schwächen 
verzeihen wir beiden nern. Aber in gehäſſige Abneigung gegen 
andere Art darf fie nicht umſchlagen, fonft wird Beſchränttheit 
daraus, Ein abichredended Beifpiel davon ift der Frankfurter 
Aufſatz, deſſen Verfaſſer alles, was ihm im heutigen Frankfurt 
mihfällt, urteilslos aber ingrimmig als preußiſch anjieht und alles 
Preußiſche als übel, Ernitlich alles: wenn der Frankfurter Krämer 
Lichte (ftatt Lichter) anbietet, der Schweinemepger Wellfleiich, 
der Wirt Stammeſſen, der Sigarrenhändler Schuß (itatt Aus— 
ſchuß), wenn der Kicchgänger jet auf die Empore fteigt und 
nicht mehr auf den Leitner, fo Hit das norddeutſch und preußiſch, 
wie die »öde Sllavierpauferei«, der »finn» und anmutloſe Brauch 
des Mahlzeitwünichense nadı der Tafel, die »Manie< ich überall 
gleich vorzuftellen. 

Bejonders dieſe Jagd auf (wirklich oder vermeintlich) »preu: 
hiihe Stilblüten«, »mordbeutiche Verhunzungen« der Mundart 
hat Liebhaber gefunden, und die Frankfurter Zeitung bat für alle 
diefe Jagdbeute, darunter das »jcheußlich-blödfinnige« Mahlzeit, 
Platz in ihren Spalten gemadt; nicht weniger als ſechs Nach— 
träge haben wir gezählt. Aber das Wort des Troftes, den zweiten 
der oben angeführten Auffäge, hat fie »wegen Raummangeld« ab: 
gelehnt. Der Berfafjer ſucht die Erſchelnung vor allem zu begreifen, 
und da erfennt er in der jprachlichen Borberrichaft eine Folge des 
eiftigen, politiichen und wirtichaftlihen Ubergewichts überall und 
. auc bei und. Zum Troft aber weiſt er auf die gerade jett 
auffommende —— das Aufſteilgen der Mundarten in die 
Kunſt, das wachiende und tatfräftige Verſtändnis für alle anderen 
Megungen und Sukerungen der Bolldart, wie es im den ver: 
ſchiedenſten volfstundlihen Unternehmungen zutage dritt. Seid 
ftart! jo rujt er den Verzagten zu, habt Kraft und Mark, und ihr 
werdet auch euren Ehrenplag in der Werkjtatt der Sprache haben! 

Das ijt fehr richtig und beherzigenswert. Die Franlf. Zeitung 
hat einen der erwähnten Nadıträge » Wider das Yarbedeutich« 
überjchrieben. Fühlt fie, daß ihre Preuhenfeinde das geijtige 
Gardemaß allerdings nicht haben, jondern in die Krähwinklet 
Landwehr gehören? Als das Wıbelungenlied lebte und die Minne— 
fänger fangen, da berrichte die Sprache Süddeutſchlands vor, ald 
durch Luthers Schriften und Bibelüberjegung umjere heutige 
Schriftſprache zum Durchbruch und Siege fam, fügte ſich der 
Norden und der Süden der Mitte, und jept mag einmal vielleicht 
ber Norden etwas mehr zu Worte fommen. Es ift jchon dafür 
geforgt, daß andere auch ihr Mecht behalten. Das Leben auch 
in der Sprache flutet heute von Morden nad Süden tie von 
Süden nah Norden. Wären jene gerechten Kammacher Berliner, 
wie fie jetzt Frankfurter find, fo wilrden fie ſich ebenjo über die 

hlreichen Ginmirtungen aus Süddeutichland ärgern können: 
Fett! und liberbretil, Bräu, vadeln, Bubi, feih, Kalbsharen. 
Fer, Rudjad, Wadelſtrumpf, kraxeln, Gigerl, Schneid und etwa 
die Verallgemeinerung der »&mädigen raue. Die immer ftärtere 
Ausgleihung aud im Sprachſchaße it unvermeidlich; aber je 
mehr Nahrung die deutiche Gemeinſprache aus den Mundarten 
zieht, um jo natürlider und erfreulicher wird ihre Entwidlung 
fein. Str. 

Aus den Sweigvereinen. 
Berlin: Charlottenburg. An der Berfammlung vom 23. Wärz 

ſprach Oberlehrer Herbert aus Stettin über Herkunft, Sprade 
und Sitten ber Siebenbürger Sachſen. Er, ber jelbit 
Siebenbürge ift und feine Jugend in ber Heimat verlebt hat, 
feffelte die zahlreiche Zuhörerſchaft durch feine anſchaulichen Schil— 
derungen der landihaftlihen Schönheiten und ber Zuſtünde dei 
Landes und erntete reihen Beifall für das Bild, das er über die Yage 
biejes jhwergeprüften deutfchen Stammes gab. Beionders lehrreich 
waren jeine Ausführungen iiber die Sprachverwandtſchaft mit den 
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Mittelfranfen, woraus allein auf die Herlunft der Siebenbürger 
Sadjen geihlofien werden lann, da ſonſtige Urlunden darüber 

nicht vorhanden find. 

Geljenfirhen, Am 23. April hielt Brof. Dr. Kannengieher 
im biefigen Zweigverein einen Vortrag über Spradhforfhung 
im Dienjte der Geſchichte. Um an einem Beilpiele darzus 
legen, mie durch die ſprachwiſſenſchaftlichen Forichungen geidicht: 
liche Ertenntnifje gewonnen werden fünnen, hatte er das Bolt 
der Ligurer gemwäblt, das hauptiächlich im nördlichen Italien in 
der heutigen Provinz Ligurien und im jüdlichen Frankreich feinen 
Wohnſitz hatte, aber nadı Zeugnifjen alter Schrijtjteller auch im 
übrigen Italien, in Spanien und anderen Ländern ausgebreitet 
war. Gr zeigte, wie durch ſprachwiſſenſchaftliche Unterfuhungen 
verichiedener Gelehrter, befonder& des Franzoſen Koubainville, ers 
wiefen jei, daß bie Ligurer in alter Zeit fait in ganz Frankreich, 
im Rheintal und in den weſtlichen Seitentälern de& Rheins ge- 
wohnt haben, und fucte zu erweiien, daß die Maſſe des fran— 
zöſiſchen Volkes mehr liguriſches als feltiiches Blut in jich habe, 
Auch am Rhein, in Elfah-Lotgringen und an der Mojel jeien 
die Spuren diejer früheren Bevöllerung noch in den bunflen 
Typen, die uns dort begegnen, fichtbar. 

Dannover. Der AZweigverein vollendete am 1. April ein 
eriolgreiche® Bereinsjabr. Die Zahl feiner Mitglieder flieg 
mit dem Ende 1903 auf 274, der Verein gehört alfo zu ben 
ſtärtſten. Unſere Beranftaltungen erfreuten ſich des größten 
Zuſpruchs, insbefondere die Vorträge im Kejinermufenm vom 
17. November und 16. Dezember. An die Vorträge ſchloß ſich 
ſtets eim un or Beiſammenſein von VBereinsmitgliedern mit 
dem BVortragenden und lebendiger Austaufh der Meinungen. 
Gefördert wurde das Vereinsleben auch dur die begeifterte 
Wiedergabe der Eindrüde, die unfer Vertreter Oberleutnant a. D. 
R. Schmidt bei der Hauptverfammlung in Bieslau gewonnen 
hatte. In den vier Ausſchußſihungen vom 19. Mai, 26. Auguft, 
30. Oltober und 7, Dezember wurde bejonders über die fragen 
der Belebung der Vereinsabende, der Einrichtung der Vorträge, des 
Abdruds der Mitgliederliite und der für eine Sprachede der Tages: 
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zeitungen geeigneten Mufläpe verhandelt. In der Hauptverfamms 
hung vom 1. Februar wurde der, Kafienbericht gegeben und bie | 
Neuwahlen vorgenommen. — Uber den erflen Vortrag am 
4. November 1903 — Dr. Günther Saalfeld über Guitav 
Freytag — tft in diefen Blättern bereits berichtet worden. — Zur 
Gedächtnisſfeier Herders am 7. Dezbr. führte Oberlehrer Dr. 
Bojunga etwa folgendes aus: Des Dichters Einfluß; auf die Ent: | 
widlung der deutſchen Sprache und Literatur fei fo groß, daß ſich der 
Epradjverein hieran vor allem erinnern müſſe. Ein Yeitgenoffe 
babe ihn den „Seher” genannt, und mit wahrhaftem Seherblide 
babe Herder eine Richtung eingeichlagen, welche nicht dem ab— 
leitenden Verſtande, jondern der vielgeitaltigen Natur, dem freien 
Ausdrud der Empfindung zum Nedyte verhalf. Ein Hemmnis 
fir die freie Entwicdtung unferer Mutterſprache jei lange Zeit 
da8 Latein geweien, es habe auch nad der Zeit des Mittelalters 
dem Deutichen fremde Züge aufgeprägt. Doch aud zur Vers 
volllommmung unserer Sprache hätten die klaſſiſchen Studien uns 
verfennbar gedient durch Überfesung der Werte der alten Griechen 
und Römer. Das Berbienit Heiders ſei ferner, das flarre 
Formenweſen befämpft und Wahrheit, Natürlichtelt und echtes 
Peutitum in die Dichtung gebradt zu haben. Er habe es ge— 
wagt, den Inhalt nn Muse Stüde über die altbergebracten 
Regeln zu ftellen, und damit fommenden Seichlechtern den Weg | 
zu wahrer Größe vorgezeichnet. — Am 4. März erörterte Hanbeld- 
fammer-Ennditus Dr. Node in eingehender und geicidt bes | 
lehrender Weije die Frage: Wie kann der beutjche Kaufmann | 
die deutjhen Sprachbeſtrebungen fördern? Wenn man 
ſich das jogenannte Kaufmannsdeutich anjehe, führte der Bor- | 
tragende aus, jo müfje man geftehen, daß im ihm recht viel | 
Unerfreuliches zutage trete, aber der Kaufmann nehme, wie man 
anberjeits zugejtehen müfje, feine ſchlechtere Stellung in dieſer 
acalehung ein als andere Berufszweige. Eine Entiduldigung 
für den Kaufmann jei die Schnelligkeit jeiner Entichliehung, bes 
fonder8 aber die Beziehung des Handels zum Nuslande und | 
folglich die ſtete Beeinfluſſung durch fremde Spraden. Ohne | 
Frage fei ein großer Teil der Erfolge des deutihen Kaufmanns 
ber Anjchmiegiamkeit an das Ausland zu verdanlen. Was das | 
Screiben an Ausländer betrejje, jo lehre die Erfahrung, daß 
jeder in feiner Sprache ſchreiben folle, da jeder befanntlicdh eine | 
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fremde Sprache bejier leſen als jchreiben fünne. Der Redner 
geitand, fein grundfäglicher Gegner ber Fremdwörter zu jein, 
da manche fi) das Bürgerrecht erworben Hätten und manche 
fih im Deutfchen nicht erjepen lichen. ebenfalls folle man 
fi) vor mörtlicher überſehung hüten; exit folle der Begriff 
—— ſeſtgeſtellt werden, dann werde ſich allmählich der rechte 
eutſche Ausdruck dafür ſchon finden. Aber auf eins müſſe 

der Haufmann Wert legen, daran nämlich, daß er fein Fremd— 
wort gebraudje, wo fich ein gutes, treffendes deutiches Wort 
finden laſſe. Bei den Kaufleuten feien offenbar viel zu viel Fremb- 
wörter in Gebrauch. Die Ausrede vieler, die deutihe Sprache 
jei zu weitſchweiſig, jei nicht zu billigen. Der Redner zeigte 
fodann an einer Reihe von Beiſpielen die Wahrheit feiner Be- 
hauptungen und gab darauf Hilfsmittel zur Verdeutſchung von 
Fremdwörtern an. Manche Fremdwörter brauche der deutſche 
Kaufmann, die in der fremden Sprache einen ganz anderen Sinn 
haben. Die Verdrängung des Fremden reinige nicht allein die 
Sprache, fondern bereichere fie atıch, ba für jedes ausgemerzte 
Wort eine Neuprägung flatifinden müſſe. Der Redner gibt 
dantenswerte Fingerzeige für neue Wortbilbungen, er weit auf 
alte Worte hin, die eine Zeitlang verloren waren und nun wieder 
bervorgeholt wurden, und auf die Mundarten, bie eine Funds 
grube zur Bereicherung der Schriftſprache bilden. Dr. Node 
wendet ſich ſodann den Verkehrtheiten der kaufmänniſchen Sat: 
bildung zu, die nach feiner Anſicht noch weniger milde als die 
Fremdworterſucht zu beurteilen je. Er gibt Belipiele jener 
Mängel der Sapbildung und zeigt deren Verbeſſerung. Leider 
gehe dad Streben des faufmännijchen „Korrefpondenten“ dahin, 
ſich möglichit gewunden auszudrüden, um darin jeine Fachbildung 
zu zeigen; Dies zeitige jene zu verurtellende Sapbildbung. Der 
einfichtige Kaufmann fann viel zugunften ber deutichen Sprad)- 
reinigungsbeftrebungen tun und fommt damit doch nur einer 
vaterländifchen Pflicht nad). 

London. Am 30. April — in der Walpurgisnacht — waren 
die Mitglieder des Zweigvereind wieder einer Einladung des Vor— 
jtandes in das Holborn Biaduct Hotel gefolgt, deſſen großer Saal 
gegen 8 Uhr bereits dicht gefüllt war. Nach einer kurzen Anſprache 
des Norfigerd, Prof, Dr. A. Weiß, worin er auf das fortgefepte 
Gedeihen des Vereins Hinmies und audı um Beiträge für das in 
Oberkafiel zu errichtende Hinteldenfmal bat, hielt der ehrwürdige 
Organiit F. Weber, eins der ülteften und angejeheniten Mit- 
glieder der deutichen Anfiedlung, einen jejjelnden, äußerſt beifällig 
aufgenommenen Bortrag Über Ton und Melodie in der 
Sprache. Er erläuterte die von ihm außgearbeitete neue Unter: 
richtsweife in der Tonkunft, die er auch in jeinen wohlbefannten 
Werken veröffentlicht hat. In herzlichen Worten dankte der Bor- 
iger dem Medner für die Ehre, die er dem Verein durch feinen 
treiflihen Vortrag erwieſen. Nun begann das Konzert, das eine 
Reihe hervorragender Leiftungen darbot. Frl. E. Weder, Frl. 
2, Faulftih, Frau Opernfängerin Engel aus Berlin, Frl. 
G. Schulze boten Ausgezeichnetes. Sie alle jowie Herr M. Gott— 
heiner und auch ber Männergefangverein >» Freundicaft«, unter 
Leitung des Herrn Sondermann, ernteten reichen Dank für ſich 
und die Veranftalter des Abends, die beiden Echriftführer, 
Dr. 2, Hirſch und U. Schönbende. Auf die Danfesworte des 
Vorſihers erwiderte Herr Bähre namens der »Freundichaft« in 
ferniger Rede, worin er auf die ähnlichen Biele beider Vereine 
hinwies. 

Neuß. Der Zweigverein veranitaltete am 6. Mai jeinen erſten 
Vortragsabend. Der Borfigende, Oberlehrer Bender, hielt einen 
Vortrag über Goethes Beziehungen zu Köln. Er verbreitete 
fich zuerjt kurz über die beiden Reiſen Goethes nach Köln in den 
Nahren 1774 und 1815. Die erfie iſt bedeutjam durch Goethes 
Neilegeführten Lavater und Bajedow, die zweite durch feinen 
Berlehr mit dem Staatsminifter Stein und dem Dichter Arndt. 
Dann zeigte der Nebner, der aus den beiten Quellen ſchöpfte, mit 
wie grohem Berjtändnis der Dichter ſich in die Kölniſchen Verhält⸗ 
niffe vertieft, mit welcher Wärme er die große Vergangenheit der 
Stadt, jowie die Qunftichäge beurteilt und gewürdigt hat. Goethe be= 

' grüßte es mit Freuden, daß Kunſtſammlungen angelegt wurden; 
er vertiefte fich in das Wejen der Kölner Malerſchule und bejonders 
in das berühmte, die hf. drei Könige darjiellende Dombild. Dass 
felbe gilt vom Dome jelbit, und er wünſchte nichts jehnlicher 
als die Vollendung diejes herrlichen Baudenfmals. Zum Schluk 
zeigte der Redner noch an der Hand des Briefmechield Goethes 
mit dem Bonner Botaniter Nees v. Eſenbeck, welde gewaltige 
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Anziehungsfraft ſelbſt noch auf den 77 jährigen Greiß der Kölner 
Karneval ausgeübt hat. 

Natibor. Nachdem Taubſtummenlehrer Hoffmann zu 
Beginn ded Winters im ⸗Oberſchl. — wiederholt auf die 
Zweckmäßigleit der Veranftaltung von Schleſiſchen Abenden befon- 
ders auch im Oberſchleſien hingewieſen hatte, entichloh ſich der 
Borftand des Vereins, auch in Ratibor einen joldyen Abend am 
14. Februar abzuhalten. Die Vorbereitungen dazu, befonders bie 
Auswahl der einzelnen Vorträge und Lieder, ſowie die Feititellung 
des Vortragsplanes, lag in den Händen des Herm Hoffmann. 
Der Saal vermodte die Befucher (etwa 270 Bereinsmitglieder 
und Gaſte) faum zu fallen. Gingeleitet wurde bie Beranftaltun 
durch den Einzelgejang: »Mutterſprache, Mutterlaut« von Rudn 
(Frl. Hartenberg). Dann ergriff Taubjtummenlehrer Hoffs 
mann bad Wort zu einem Bortrage über bie Bejiedblung 
Schleſiens durch die Deutjhen, deren Abjtammung, 
Sprade und Literatur. Er widerlegte die Behauptung ber 
Polen, Oberfchlefien ſei uriprünglich ſlawiſches Land, jchilderte 
den Hergang bei ber Befiedlung des Landes durch die Deutichen 
und bewertete bie beiden in Betracht bommenden Einwanderun 
der Deutſchen nad) ihren Erfolgen. Um ben Nachweis der Ab— 
ſtammung der Deutſchen Schleſiens zu führen, unterfuchte er 
daraufhin Mundart, Ortänamen, Sitten und Gebräuche An— 
ziehend war die aufgezeigte Übereinftimmung des Gharalters des 
Schlefierd mit dem des Franken, bejonders des Dftfranfen. Aus 
der Literaturgeſchichte wurde das Vorhandenfein der den Schleſier 
beſonders auszeichnenden Sangesluft nachgewieſen und hervors 
gehoben, welcher bedeutende Anteil Schleſiens Söhnen jeit dem 
17. Jahrhundert an der Entwidlung der beutichen Literatur zus 
gefallen ift. Schlefien® Eigenart aber en trefflich ſeine Mund⸗ 
aridichter, die es in neueſter Zeit verſtanden haben, über ber Heimat 
Grenzen hinaus Gefallen an der jchlefiihen Mundart und Verſtänd⸗ 
nis für fie zu erweden. Der Vortrag fand ſehr beifällige Aufnahme. 
Nun wecjelten, nachdem noch ein Männerchor (Heemteliedel von 
Mittmann) erflungen war, gejanglihe Darbietungen ſchleſiſcher 
Lieder von Mittmann (Frl. Golombel und Frau Fabrilbeſitzer 
Fröhlich) und Vorträge aus den Werten fchlefiiher Mundart- 
dichter wie Holtei, Röhler, Heinzel, Tihampel, Bhilo vom Walde 
und Klings (Oberlehrer Dr. Reimann und Bilar Ulte). Die 
Subörer gaben ihrer Befrledigung über den ſchönen Berlauf des 
bend3 in dem Wunfche Ausdrud, daß im nächſten Winter wieder 

eine ſolche Beranftaltung fie vereinen möchte. — Am leiten Bortrags⸗ 
abende im Winterhalbjabre 1903,04, am 13. März, trat Oberlebrer 
Reinig mit einem Wortrage über bienordiihe Saga hervor. Er 
ging bis auf die Zeit der Einwanderung der Norweger in Ysland 
zurück, bie Seit, in ber fid) dort Sitte, Glauben und Net in 
voller Reinheit erhalten fonnte. Bald entwidelte fich bei diefem 
Bolle eine bedeutende und völlig eigenartige Literatur, mie die 
Dichtung der Edda und die Saga. Nachdem in ausführlicher 
und recht anregender Weile das Weſen der Saga erörtert worden 
war, gab der Bortragende in möglichjt enger Anlehnung an ben 
Urtert den Inhalt der Saga von Gunnlaug Schlangenzunge 
wieder, was ihm die Zubörer reichlich Dant wuhten. Mit der 
Mahnung an die Mitglieder, die Ziele des Spradjvereind auch 
im täglichen Verfehre nicht aus dem Muge zu verlieren, ſchloß 
der Borfigende bie legte Berfammlung diejes Winters. 

Rudolſtadt. Am 30. April hielt der Zweigberein wieder eine 
Verſammlung ab, die jehr zahlreich befucht war. Zu unferer Freude 
fönnen wir daraus erjehen, daß die Arbeit des Allgemeinen 
Deutichen Sprachvereins nad) und nad) auch in unferer Stadt ges 
witrdigt wird und immer mehr freunde findet. Prof. Dr. Wächter 
aus Keilhau hielt einen Vortrag über: Die deutſchen Familien— 
namen mit bejonderer Berüdfihtigung der rudol- 
ftädtiihen. In jeflelnder Weife zeigte er den Zuhörern die 
Entſtehung unferer heutigen Familiennamen im 12. und 13. Jahr- 
hundert, al& bei der Gründung zabireicher Städte und dem dadurch 
erfolgten Zuſammenſchluß der Bevölkerung die bi dahin übliche 
Benennung mit nur einem Namen zu Srrtümern und Ber: 
wechllungen Anlak gab. Mn der Hand zahlreicher, meiſt aus 
der hiefigen Stadt entnommener Berfpiele gab er ſodann eine 
Erfärung der Famlliennamen, zunähft aus Perfonennamen 
(Vornamen), die teild rein deutſchen Uriprungs, teils allerdings 
auch aus anderen Sprachen entlehnt worden find. Außer den 
Namen der niederen Gottheiten wurden beſonders die beiden 
Lieblingsbefcjäftigungen unferer Altvorderen, Krieg und Jagd, 
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nebjt Waffen und Nüftungsftüden zur Namengebung benupt. 
Ferner dienten die Eigenſchaften, welde die alten anen 
bejonderd hochſchäßten, jowie auch hervortreiende Eigentümlic: 
keiten bes erſten Trägers zur Bildung neuer Namen. Wie 
anderwärts, jo finden ſich auch bei uns viele Namen, die von 
Handwerfen oder Ortänamen abgeleitet worden find. Der Redner 
ſchloß damit, daß unjere heutigen oft jo unverjtändlichen Familien: 
namen und manches Wichtige Über die Kultur unjeres Voltes 
fagen fünnen, und daß es unfere Pflicht ijt, fie als ein teures 
Erbe uuferer Väter heilig zu halten und vor Berunglimpfun 

ihügen. Die bier eriheinende Schmwarzburg- Rudolftädti 
—— brachte den gediegenen Vortrag im Wortlaute, 
und bie Rudoljtädter geitung gab ihren Leſern einen ausführ- 
lichen Bericht über die Verfammlung. Die zulegtgenannte Zeitung 
bat auch in danfenswerter Weife den Anregungen unjeres Wereins 
Folge gegeben und eine »Spradede« eingerichtet. Am Schluſſe 
der Berfammlung wurden zwei neue Mitglieder in den Berein 
aufgenommen. — Die nächſte VBerfammlung fand am 20. Febr. 
itatt; den Sauptgegenitand bildete ein Vortrag bes Schrift 
leiter Sleim über dad beutjhe Bolfsmärden Er 
veritand es, durch feinfinnige® Eingehen auf die Borzüge 
unjerer Märchen und eine gewandte Darjtellung allen Zuhörern 
beutlich gm Bewußtfein zu bringen, welchen fojtbaren Schaß 
echter Dichtung wir in unjern deutichen Märchen befigen. — Am 
20. März db. 38. fand wieder eine Verſammlung ftatt, in der 
Here Maler und Lehrer Kreutzfeld aus Keilhau über das 
Deutihe in der Kunſt ſprach. Die Zuhörer folgten gem 
ber ficheren Führung des erfahrenen Kenners. Er gab einen 
Überblit über die gefamte Eniwidlung der deutichen bildenden 
Kunft, und fennzeichnete in —— Auswahl mit Heranziehung 
zahlreicher Abbildungen die Werke und Meifter, in denen deutſche 
Art am meiften verlörpert if. An Stelle des bisherigen Schrüt- 
führeıs, Oberlehrer Dr. Haym, der Rudolftadt verläßt, wurde 
durch Zuruf Bürgerjchullehrer Hidethier gewählt. 

Wiesbaden. Die Hauptverfammlung des Aweigvereins am 
22. März beihäftigte ſich zumächft mit der vom Hauptverein aufs 
geftellten Forderung eines Neihsamts für deutiche Sprade 
und gelangte zu einer rüdhaltlojen Biligung des Verlangens. 
Aus dem Berichte des Schriftführers, des Majors Wilke, erbelte 
ein erjreulicies Wahstum der Mitgliederzahl, jo daß bie tege 
Werbetätigleit zumal des Berichterſtatters jelbjt belohnt erichemt. 
Auch auf allen anderen Gebieten der Vereinstätigfeit war eine 
gedeihliche Förderung zu verjpüren. Freilich mußten auch die 
Schwierigkeiten bezeugt werden, welche gerade die Fremdenſtadt 
den Bejtrebungen ded Sprachvereins in den Weg legt. RNoch 
immer glaubt man, Schilder, Anzeigen, Fremdenführer und andere 
den Beluchern zu Nug und Frommen verfahte Drudjachen fo ein 
richten zu müſſen, daß jenen aud) ja alles verſtändlich fei. Nur 
haus und Theater geben im diefer Hinficht nicht ebem das beitt 
Beifpiel, und es iſt mit Bedauern zu verzeichnen, daß die Liebe: 
dienerei gegenüber dem Auslande bier noch ſehr zum Ausdrud 
fommt. Immerbin werden die Beitrebungen des Vereins [hen 
fühlbar. Die drei Tageszeitungen: Wiesbadener Tagblatt, General» 
anzeiger und Volfeblatt unterftügen uns, fie drucen bereitwilin 
bie ihnen von Woche zu Woche —* Abſchnitte der »Mit- 
teilungen« ab und jenden ihre Berichteritatter zu unſeren Ber: 
jammlungen. Zur Einrichtung von ftändigen Sprachecken haben 
wir feider feine Zeitung gewinnen lönnen. Einer Errungenidait 
iſt noch Erwähnung zu tun. Die Borträge und Berfammlungen 
fielen öfter mit den Beranftaltungen der vielen hier beitehenden 
Vereine zufammen, was ſich durch geringen Beſuch fühlber machte. 
gur Vermeidung diefer Übelftände bat or ein Ausſchuß aus den 

orjtänden von ſechs vaterländiichen Vereinen gebildet, der Im 
— * die Folge der beabſichtigten Veranſtaltungen 
regeln ſoll. 

Brieftaften. 
Herm G. K. . . Wien. Daß das Zeitwort ſchwecfeln = 

ihwaten, gedankenlos reden, im ze lügen, auf »jchmäbeln« 
— {hmäbilch, unverflänblid Iprechen zurüdzufügren je, it KAT 
unwahrſcheinlich. Zwar könnte das wieneriiche gleichbedeuten 
»ihmwabeln« dazu verleiten, und fo finden mir auch in dem 
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BWörterverzeichnifie, das Seidls Flinſerln beigegeben tft, »ſchwabeln · 
durch »jchwäbeln« erflärt. Indeſſen ⸗ſchwabeln · zeigt durch fein 
helles a, dab es für »ſchwaibeln« ſteht; und 5 Ichreibt auch 
Caſtelli. »Schwaibeln« aber wird von Schmeller in feinem Baye⸗ 
riſchen Wörterbuche (ob mit Recht?) zu »ſchwalben⸗ — jchwenten 
(wovon ein andermal) in Beziehung geiegt und für die Bedeutungs⸗ 
entwidlung auf · Schwank· (eigentih — das Schwingen, Schwenfen) 
verwiefen. Im thüringiihen Harze jagt man in gleichem Sinne 
»jhwäweln« — ſchritdeutſch ⸗ſchwebeln · zu >»ichweben«; bier 
liegt aljo wohl die Bedeutung des Schwanfenden, Unficheren zus 
grunde. Das in Norddeutichland für gebanfeniojes Neden übliche 
»ijhmwabbeln«, ebenjo das thüringiſche »jchwappeln« bezeichnen 
urfprünglic) die fchtwanfende Bewegung von Fluſſigem oder Gallert⸗ 
artigem, dann den überjliehenden Wortihtwal; fte jind abgeleitet 
von ben tonmalenden »jhwappen, ſchwabben⸗. Wie fich zu biefen 
Bildungen nun »ſchwefeln«, niederbeutih »jweeveln-, auch 
»ihwajeln« (5. B. in Leipzig), »ſchwofeln« (altenburgiih), 
‚„ihwufeln«e (neben —— erzgebirgiſch) verhalten, iſt 
ſchwer zu ſagen. In ⸗»ſchweſeln⸗ liegt wohl vollstümliche Ans 
lehnung an »Schmwefel«e vor; vgl. blauen Dunſt vormachen. 

Herrn A. H.. .. Charlottenburg Zu Sp. 60. Wir 
wollen gem einräumen, daß »Hundertele und »Tanfendtel« be 
auemer auszufprechen find als »Hundertitel«e und »Tanienbfiel«, 
wollen auch die von Ihnen hervorgehobene Häufigteit der erit- 
genannten Formen in der guten Schnijtipradhe als rücſſichtswürdig 
anerfennen, endlich felber noch Hinzufügen, daß ſchon im 18. Jahr- 
hundert »Hunderttgeile von Lichtenberg und » Hunderttheilchen« 
von Bürger gebraucht worden find. Troßdem möchten wir die 
Formen Hundertſtel- und »Taujendjtele entichieden vorziehen; 
denn fie find die grammatijchjrichtigeren, und das ift bei Schwan 
fungen des Sprachgebrauchs zu beaditen. früher hat man auch 
gewagt, ·der hundertee (z.B. Wieland, Hammer, Tied) und 
der taujende« (Lefling) zu fagen; dieſe Formen jind aber völlig 
wieder aufgegeben, und jo follte man auch »Sundertel«e und 
» Taujendtele wieder befeitigen. 

Herrn G...., Bergeborbed. Wenn auf Tafeln in Bahnhöfen 
uſw. zu lejen fteht: » Zur Förderung der öffentlichen Geſundhelts 
pflege bittet man, das Ausipuden....«, fo läht ſich das gewiß 

tzer ausdrücken; aber unlogiſch ift das Nebeneinander von »För- 
derung« und »Pileges nicht. Sind auch die Begriffe nahe vers 
wandt und häufig miteinander zu vertauicden, jo befteht Hier 
doch eim leichter ünterſchied. Offentliche Gefundheitspflege« ift 
ein feitgeprägter Begriff, der die Sorge für das öffentliche Ge— 
ſundheitsweſen und die Gejamtheit der dafür getroffenen Einrich— 
tungen bezeichnet; und es läßt fich doc) fehr wohl denfen, das 
diefe Pflege »gefürderte wird, ebenfo wie fie gebindert werden 
fan. — Neben »Miche« gab es früher eine Nebeniorm »Aſcher«, 
bie vor allem in Zujammenfeßungen verwendet wurde, jo »aſcher— 
farbe — aſchfarben, »Aſcherbrödel- neben »Ajchenbrödel« uw. 
In »Aſchermittwoch⸗ Hat fich dieſe Form unangefochten bis 
auf den heutigen Tag erhalten, wie denn überhaupt Zuſammen— 
jegungen, zumal wenn fie zu einer feiten Einheit geworden find, 
nicht jelten alte Sprachjormen bewahren, jo »Doppelabler« (neben 
»doppelte), » Raucdwerts (neben »taub«) ufm. 

Herrn R. M.... Danzig. Wenn der Sprachgebrauch zwiſchen 
Gabelsbergerianer und »Gabelöbergeraner« ſchwankt, fo it 
aus Nüdfichten des Wohlklanges und der Sprechgeläufigfeit die 
meite Form vorzuziehen; denn richtig gebildet find beide, und 
eide haben Vorbilder: »Wagnerianer, Yillerianer — Luthe— 
raner, Jägeraner« ufw. Aber ſchön find ja freilich alle dieſe 
Bildungen nicht, die an ben deutſchen Wortlörper eine fremde 
Endung fügen, und unfere Reitichrift Hat ſich Schon wiederholt 
dagegen ausgeiprochen. In alten Zeiten hätte man unbedenklich 
von »Gabelsbergerſchen« und »Stolzejchene« jprechen fünnen, 
wie von »Yutherjchene 1. ä., und mie noch Goethe »die Hans 
tiichene ftatt »KHantianere jagt (und die» Weimariichen« neben 
»MWeimaranere). Heute würde biefe Bildung vermutlich auf 
Widerjpruch jtoßen. Aber es wäre doch der Mühe wert, ihr ein— 
mal näher zu treten. Ginjtweilen empfehlen wir »Gabels- 
bergeraner«; denn »Machtiprüichee find nicht Sache des Sprach⸗ 
verein. 

Herrn F. D...., Dresden. Der Sap des Kritikers Mar 
Geißler in der Beitichrift »Tag« vom 25. März d. J.: »er ſtand 
in intimen Beziehungen zu Dora, die ſich ihm bald verleidete« 
wird Ihnen Mar werden, wenn jie zwei Säbe in Guftav Freytags 
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Bildern aus ber beutjchen Vergangenheit danchenhalten: »die 
tapfem Mädchen erfanden in der Not ein Huges Mittel, wodurd) 
fie ſich den fremden Siegern verleideten« und: »die Welt verleidete 
fih ihm«. Alſo: »fich verleiden« — fich leid machen, leid werden. 
Häufig ift allerdings dieſe rüdbezügliche Verwendung von 
»verleidben« nicht; fie entipricht aber ganz dem fonjtigen Ge— 
brauche des Wortes: »einem etwas verleiden, mir wird etwas 
verleidete. Früher wurde das Wort auch ziellos (intranfitiv) ge 
braucht — leid fein oder werden, 3. B. »wie mir meine alten 
Mauern und Türme nach und nad) verleibeten« (Goethe), aljo 
ganz wie »fich verleiden«. 

Herrn Sin... ., Halle a.d.S. Die form »Mblieger« ee es 
nicht; es heißt nur »Mblegere, ſowohl im Gartenbau wie in der 
Bienenzucht, und auch im übertragenen Sinne. Ältere Belegitellen 
aus Lichtenberg, Jean Paul, Dahlmann, Börne, Boqumil Goltz 
bieten die Wörterbücher von Grimm und Sanderd. Auch heute 
noch heist es durchweg »Ablegere. Der Verſaſſer der von Ihnen 
eingefandten Bemerfungen über Baifionsblumen (auf dem Blatte 
eines Abreißlalenders) iſt wohl mehr Blumenzüdyter als Sprad- 
tenner. Sonſt fönnte er nicht fchreiben: » Vermehrung durch Ub- 
lieger (fäljchlih Ableger). Wahrſcheinlich hat er gemeint, daß 
bie von Beitwörtern abgeleiteten Hauptwörter auf ser nur eine han⸗ 
deinde Perjon bezeichnen dürften (»Abiender, Sieger, liber- 
läufere uſwe), daß alfo «Mbleger«e nur der jein könne, der ein 
Rels von einer Pflanze ablegt. In Wahrheit aber get es zahl⸗ 
reihe ſolche Bildungen, die (abgejehen von anderen Bedeutungs— 
entfaltungen) den Gegenstand der Handlung bezeichnen, z. B. 
»Senfer, Mbjenter, Schieber, Überzieher, Vorſteder, Vorieger, 
Ausleger« u. a. Und wie die beiden leßtgenannten Wörter 
Gegenftände bezeichnen, die vors oder ausgelegt werben, fo iſt 
aud) »Ableger« ein Reis, das abgelegt wird. Bal. auch Behagbel 
Wiff. Beih. III. Reihe (Nr. 14/5) ©. 139. 

Herrn 8,8... ., Pr. Stargard. Es muß heißen: »von 
Sonntag, dem 3. März, bid Montag, den 4. März« oder »bis 
um Montag, dem 4. März.« Denn der Beifap muß in dems 
Kiben Falle ftehen wie fein Beziehungswort. Das Verhältniss 
wort »bis« aber wird mit dem vierten Falle verbunden: »bis 
biefen Tag, bis dieſe Stunde« (jo öfter bei Goethe und Schiller), 
»bi8 jbäteftens den 1. März«, »bid nächte Wocer. Freilich 
bejteht Heute eine gewiſſe Abneigung gegen die Anjügung eines 
ertennbaren vierten Falles an »bid« ber das berechtigt 
noch nicht zur Verwendung des dritten. Falſch ift aljo nicht 
nur: »bis Montag, dem 4. Märze, ſondern auch: »bis Tung- 
tihan, dem Flußhaſen Pelings«, »bid Korfu und den loniſchen 
Injelne u.ä. In den beiden legten Beilpielen, wo es fid) um 
Ortäbeftimmungen bandelt, muß man dem auch ſonſt über 
wiegenden Gebrauche folgen und » biß« mit noch einem Berbältnis- 
worte verbinden: »bis nadı Tungtihau, dem... ., bis zu 
Korfu und den . . .«, ufw. Dasſelbe ıft bei Zeitbelimmungen 
möglich (»bis zu nächjter Woche, bis auf diefen Tage), aber 
nicht notwendig. R.©. 

vn F. G. ... Sie wenden ſich gegen die Ablehnung 
der Nameneform Wotan für unjern heutigen Sebraud) (in der 
Aprilnummer diejer Zeitfchrift Sp. 141). »Für falſch erflärt« ift 
die Form Wotan nicht, wohl aber ausgeſprochen, daß fie nur 
auf beichränktem Sprachgebiete beitanden haben kann. Gedacht 
war dabei an hoch» und miederbeutiche Grenzgebiete, die mit dem 
Niederdeutichen 5 bewahrt und mit dem Sochdeutſchen d zu t 
verichoben haben, Dem wäre der Volljtändigkeit wegen allerdings 
noch zuzufügen gewefen: und im Hochdeutſchen in einer gewifien 
Beit, nämlih nach Eintritt der Verſchiebung des d zu t und 
vor dem Übergang des langen o in dem diphthongiſchen Laut. 
Darauf weilen Sie mit Recht hin. Belegt aber ilt die Form 
Wotan nidt, und jo bleibt beitehen, daß wir heute nur die 
Formen Wodan oder Wuotan gebrauden follten, in denen biejer 
Gottesname wirklih vorlommt. Daß Wuotan durch fein unjerer 
heutigen Sprache fremdes uo nicht recht bequem it, heben Sie 
gleichfalls mit Recht hervor; aus diefem Grunde war auch jhon an 
jener Stelle unfrer Zeitichrift Wutan als heute zuläffige Form be= 
zeichnet, denn jo oder vielleicht Wuten müßte im hochdeutſchen Sprach- 
gebiete der Name heute lauten. Richard Wagner wählte Wotan 
vermutlic, als Vermittlung zwiichen Wodan und Wuotan, und dazu 
mochte er vom Standpunfte feines künſtleriſchen Bedärfnifjes 
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ein Recht haben; aber daß wir num beöhalb dieſe Form, die 
nur eine eng: ober örtlich beſchränkte Geltung gehabt haben 
fann, vor den fonjt in der Überlieferung feititehenden Wodan und 
Wuotan bevorzugen müßten, ift nicht zuzugeben. 

Baul Pietſch. 

rg Prof. 7.8, . . ., Armentieres. Schönften Dank 
für Ihre freundliche Mitteilung zu Revirement (vgl. Sp. 104/5)! 
Danadı hätte ſowohl Henles yon wie ſelbſt Sachs-Villatte unrecht, 
wenn fie »reviremente u.a. als »Verwendung der Überichüffe 
eines Etat- Titels zu anderweitigen Nusgaben« erklären; in biejem 
Einne verwenden bie Franzofen nach Ihrer Angabe nur das 
einfache Hauptwort »viremente (3.B. virements de fonds). während 
die Hauptbedeutuug von »revirement« »plöglihe Änderung, 
Gluckswechſel, Umſchwung · iſt (4. B. revirement a 

Herin B. Fr... ., Frankfurt. Eine jonderbare Quittung 
haben Sie von einer großen weitfäliichen lerfabrit erhalten 
in Gejtalt einer Poſtlarie, die mit den Worten bedrudt ift: »Im 
Beſitze Ihrer Anichaffung von geitern, nehmen wir diefelbe dantend, 
gel. Aufgabe gemäß, in Ihr Credit u. ü. ®. auf, umb bleiben 
aud) jerner Ihren Dienften mit Vergnügen gewibmet«. Sie 
finden in diefer Mitteilung keinen Sinn, und wir möchten auf 
diefe Stilprobe die »Papier- Beitunge aufmerffam machen, das 
belannte Fachblatt des Papier 18, das fi ſchon immer um 
die Werbefjerung der faufmännifchen Fachſprache bemüht hat. 
Gerade jept veröffentlicht es (in Nr. 34 vom 28, April) wieder 
einen Mahnruf gegen die »nverfionspeit« (Nachſtellung nad) 
»und«) und begleitet ihm mit eigenen Zujäpen und der Mit— 
teilung einer »neuen Blüte des berüchtigten Saufmannsbeutiche. 
Dieje Blüte, aucd in einer bedeutenden Papierfabrik gewachſen, 
wirb wieder Ahnen *78 machen. In einem Gejchäitsbriefe 
wird mitgeteilt, dab »die angeeilten Gonverts noch heute zum 
Verſand fommen jollene.. Nach der Vermutung ber Papier- 
Zeitung ſoll das heiken: daß die (wiederholt) dringend geforderten 
tiefumichläge noch heute uſw., und der wadre Briefjchreiber hat 

mit feinem Unworte eine Verdeutſchung für »urgierene geſucht. 

Herrn EM... ., Leipzig. Sie nehmen Anſtoß an ber 
Verwendung des Ausdruckes Plateau im erbfundlichen Unterricht 
und in den befannten Sendligichen Lehrbüchern (auch in den 
neueren Auflagen?), irren fich aber, das für eine Neuerung zu 
halten. Denn im Gegenteil ift der Gebrauch diefed Fremdwortes 
offenbar verbreiteter gewefen und dann unter Einwirkung nams 
bafter Fachgelehrter zurüdgegangen. Das iſt zu erfennen aus 
einer Nußerung bes Saniien Geographen Alfred Kirchhoff, 
enthalten in einem Auffage der Saalezeitung Nummer 239 vom 
6, Oftober 1801 über »da8 Dad der Welt, das Hodland 
Tamir, von dem er jagt: »Dabei fiellt es aber feinesiweg® eine 
eintönig verlaufende Hochfläche dar, wie man jo leicht anzunehmen 
neigte, als man (che uns Richthofen bas törlichte Fremdwort 
»Blateaue abgemöhnte) mit Borliebe von einem »Pamir- 
Plateaue redete. Wer Statt Platte oder Plattform Plateau jagt, 
macht ſich eigentlich gerade fo lächerlicd; wie einer, der das gute 
deutiche Wort »Ergebnide ganz aus feinem Wörterbuch fireicht 
ugunſten des jo viel -wiſſenſchaftlicher ⸗ Hingenden »Rejultat«, 
Ibereinftimmend hat auch Albert Heinge im dieſer Keitichrift 
1899 Sp. 83 bemerkt, daß »Plateau«e u. a. vom preußischen 
Generaljtabe durch » Hochfläche« erfept je. Gewiß aber ijt der 
Schmarotzer noch nicht ganz verihwunden, noch weniger mohl 
das von Kirchhoff mit gleichem Recht beflagte »Refultate, das 
nod) vielorts mit anderen ebenjo unverjtändlichen Fremdwörtern 
dem Sprachſchatß unferer Sertaner in der Rechenſtunde künftlich 
eingepfropft wird. 

gemt.W...., Wiesbaden. Das ift nicht Nachläffigkeit, 
jondern Fremdwortſucht, wenn der Frankf. Generalanzeiger am 
1. Mai meldet, die jozialdemokratischen Bertrauensleute des 
4. Berliner Wahltreifes hätten ein Mihtrauendvotum gegen bie 
Beltungsgründung des en dern Bernitein erlafien, das vom 
»Vorwärtde abgedrudt und ausdrüdlic; benediziert werde. 

Herrn dv. NR... ., Oldenburg, ud I.M...., Berlin. 
Sie haben recht; da Herr Louis Baah in der Franzöſiſchen 
Straße wohnt, fo find das Magasin de Modes und die Anfün- 
digung ſamtlicher Nouveautös der Saison flilgemäß. Nur ver 
tragen ſich damit nicht ganz die vielen Wappen Ihrer Majeftät, 
unſerer deutſchen Kaiferin umd Königin von Preußen, die fein- 
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eftochen die Hälfte des Briefbogens füllen. Aber was kann der 
—— ann dafür, daß er num einmal deutſcher Sofs 
lieferant it? — Mme Wäly, ebenfalls in Berlin, Unter den 
Linden 56, kommt vielleicht bald auch in dieſe Berlegenheit, und 
ade dann um ihre vornehme Geſchäftskarte, die jept außer dem 
amen und ber Gtrahenangabe nur folgende® enthält: Modes 

Parisiennes. Exposition de chapeaux modeles des mieux 
ehoisis. Prix moderös. Englih spoken. — Nein, beinahe 
hätten wir ihr unrecht getan, es ftebt ja aud noch da »Man 
ſpricht deutich«, gewiß ein äuferft liebenswürdiges Entgegentommen 
gegen bie In der franzöfiihen Sprache umfiheren Berlinerinnen, 
auf derem Kundſchaft und Geld Madame Wäly redinet. Hoffent⸗ 
lich werden dieſe mit der Zeit doch etwas empfindlicher gegen bie 
Unſchicklichkeit, die im dieſer Ausländerei liegt, Die auf Sp. 172 
mitgeteilte Verwahrung der bdeutjchgefinnten Zürderin iſt ein 
gutes Borzeichen. 

Stilverirrung. Die Frage nach der lofalijierten Bertnüpfung 
pſychiſcher Funktionen mit bejtimmten Bezirten der Großhirnrinde 
war der Gegenftand eines Vortrags, über den vor längerer Zeit 
der Hannoveriche Kourier berichtete. Laut diejem Berichte ſprach 
der Vortragende von der Entdedung dieſer Lotalifationen, von 
den Erftirpationsverfuchen und der Eriitenz einer pixhomotoriichen 
Sphäre. Verſuche am Tiere »erfahren« ihre Betätigung durch 
bie pathologiichen > Erfahrungen« am Menſchen, namentlich bei 
der Mpoplerie. Nusfallderfheinungen in den Bewegungen bes 
Tieres werden fpäter wieder durch andere Gehirnteile fompenfiert. 
Der motorlichen Sphäre ftehen die jenjoriichen Sphären gegen- 
über. Erftirpation diejer Sphären erzeugt bejtimmte Störungen. 
Die zwiſchen den motoriſchen und Gentorifihen Sphären gelegenen 
Oberflächenbezirte des Gehims dienen der Wijozlation der 
Sinneseindrüde untereinander und mit motorischen Jmpuljen. 
Mit einem beitimmten Aſſoziationsgebiet find die Afjoziationen 
des tritiſchen Intellekts verfmüpft. Die Funktionen einiger Aſſozi— 
ationsgebiete müjjen noch im einzelnen analyjiert werden. — 
Der ganze Wortlaut ded Zeitungsberichts it nur um wenige 
—— länger als dieſe gedrängte Überficht feiner hervorſtechenden 

entümlichtelten. Schwerlich fallen dieſe ganz oder zum größern 
Teile dem Berichterftatter zur Laſt. Wahrſcheinlicher iſt, daß 
er nur feine Ehre darein ſetzte, ſich vor ſeinen Leſern auch 
mit dem Fzlitter zu behängen, den der Bortragende jelbit fo 
prachtvoll um fich herumgeworſen hatte. In dem Falle hat der 
Göttinger Proſeſſor Berworn ſelbſt dieje Stilverirrung zu verantimors 
ten, die um fo größer ift, ala — man glaubt es faum — fein Vors 
trag für »MWereine zur Förderung weiblicher Bildunge bejtimmı 
war. Was für einen Herenjabbat mögen bie umverſtändlichen 
Fremdwörter in den Köpfen der anweſenden Damen angerichtet 
haben! Kein Wunder aber, wenn durch ſolche Beiipiele der 
alte Wahn genährt wird, als ſei duntle Unverftändlichleit ein 
unerläfliches Erfordernis der Gelehrſamkeit. Und doch gibt es 
auf dem Gebiete der Naturwilienihaften hervorragende Männer 
genug, die glänzende Beweije des Gegenteils find. 

Geſchaftlicher Teil. 

Briefbogen 
mit d des Allgemeinen Deu achvereins Sana Yohfel: 1904. 7 

Gennistafeln 
auf Bappe gezogen, gegen Witt fluß auf beiden Seiten 
gi ei zum ufbängen eingerichtet. Poſtfrei zum Her: 

ungspreife von 1.4. 
Die gleichen Tafeln unaufgezogen koftenlos. 

Die Geſchäftsſtelle 
bes Allgemeinen Deutjhen Spradvereins, 

Berlin W30, Mopftrahe 78. 
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Überfiht der Rechnung für das Jahr 1903. 
4. Einnahme. B. Ausgabe. 

* rar 

1. Beitand aus d. Jahre 1902 . 2. 2 2 2 00. 1. Geihäftstührung: 
2. Beiträge von 229 Aweigvereinen . . . » - A. Bereinsleitung. 

mm 4 — — *35 en tim a. Ehrenfold des Vorfipenden . .- A —— 
— Anna! — Attendorn — Au db. Schreidwart tete d. Geichäftere — 

100 A — Barmen 200.064 — Baupen 10 A — Behburg M.A e. — he — Me * > 5100 — Bergedorf 23,4 — Berlin-Ebarlottenburg 2301,50. — —* — 

—— — —— —— o — 0 — 14 je . oe 8 8 00. 2 — 206.4 — Bectlau 634.4 — Brig s EL e - 
— Burgbrobl 34 A — Burtehude 34. — Geile 106.4 — Chemnip —— UNE ERROR 6 NORD. — 
2104 — int 49,57 4 — Ceimmitihen Hs — * nl 1216120 

a a Han ee — 7 _ au n 

But — Fe — ren Pi Hi tb 4 — — 

AA LT * —— —* (ea ni ge) » 2054,08 
ns Frank a a Wand € DD. ErE ©. Betrieböloften des Verlage - » » - = » — 

m = gemeine & betriebsto Par ER walde 36.4 = Gableny 109,49 4 — Wetientirhen It A = ee ns 
Gleben 190 4 — Slauchau 30 M — Glelwip 1M M — ‚Hogan 141.86 

Geienderg TR > Orr 200% Grimme ah A Geo een ⏑ — ie . . . > —— ——— oo — Imower 17 D 5, Dev Ba" Gütern 1094 Celia aaa = 2. Blerd © - © 2 > 20er TR 7 
enſta leder — tfchberg — 

Sat 58.4 — Solymlnden —— — „ dam Tl A 3. Aoſten der Bewegung: 
— Jana — — am 57 — Srut 170,484 — Ipchoe 6A — ame DA — 5—5 a. Hauptverfammlung - = = = = 2 nn A ALOE 
420 A — Kaffel 1512.4 — Kattotuig 24.4 — Stempen 190 Mi b. Gefamtvorftandsfigungen » =» = 2 220.0» A125 
— Stiel 168.4 — Mlagenfurt 00,61 A — Stoblens 38 A — Kol« o. Ausihuhfigunen .- .» .. _n 17600] 3349150 

Dütte 00.4 Romfany A — Rieiln DIA — Rirhen 10° mn 4 — 

— Kottbüß 122 A Prefeib 134 4 — Aremd 281,45 A = Srans [4 Sojten der Werbearbeiten: 
—— ze a ie 5 ee a. Ehrenfolb des Lelters des Werbeamtes . » . A A 1200,— 

wi = Beiya 7 — 8 nu b. Betriebsausgaben und Woltgeld des Leiters . . > 198,75 Leitmerip 85,54 .4 — Leoben 111,05 M — Liegnik 106 M — " 
London 100 A — Lilbben 76,06 4 — Qliber a a Ludwigs ©, Dructſachen zu Werbungen der Bereinsleitung, der 
burg 120.4 — Lugano 20 — Magdeburg 418.4 — Mailand —— d. Werbeamtes, d. Sweiavereine * » 006,58 
0A — Mainz 8,6 — Marburg (Dram) IBI,12,M — Marien d. Werbereifen, Gorteäge uf. Bl m » 1526,07 
burg 40. 4 — Mariemwerber 236 — — Martich 28.4 — Meinins » 2390.85 

MH A— Meiben 8A — %0 A — Minden 72.4 — eo. Beihilfen an Bwelgvereine - - 2 2 2 0.“ \ 
4A — Mübltanfen (Thlle.) 8 AM — Miihelm (Mein) t. Mittellungen für Spraheden - 2 2 2 2 + _- 1100] 688620 

a a ng 5. Reha * (Saum — Münfter — : 
Natel 0.4 — Naumburg 10,4 — Neubrandenburg 30 .M — T der Zeitjchrift 
re A a ve “ * _ pt — a, Schriftſold: 

* — Rürmberg — Dberfroßina = R 1. Schrlftielteer - » 2 20000 A 1050, Baufen 34.4 — Oldenburg 114.4 — Dppelt 164.4 — Dinar Fre 2 — 4 A, Werken 2. Mitarbeiter © 2 2 22000 MET A oces s 

Votsdam 281 4 — Brag 129,76 A — Prüm 16,4 — Disedlindurg b, Druckkoſten und Brei » don, 
78.4 — Batlbor A — Motlinghauien 40,06 M — Reichen» e. Eapler . . z ee er Br RE 
———— —— —— Jon An Bu d. Mrzeigen und Bellagen . ren 18 leden — oNo — — 

140.4 — Enarbrikten 104 .M — Et. Goar⸗St. Goartthauſen ss .4 eo, Berjenbungstoften (Berlin umb Safe) F » 549,87 
— Etildberg 40 A — Ehlae 0.4 — Schopfielm 3 A — t. Poſtgeld und Amtsbebilsfnille - » +. » 6,62] 22 104 | 30 
Schwerin 104.4 — Ziegburg 40.4 — Elenen 10 4 — Stawenpik 

a a a ee 6. Aoſten der Beihefte, Verden bücher und T — — * 

— Stettin HA — rein 36,50 4 — Strasburg (Weltp.ı en & tjchungs un 
56.4 — Etraßburg (Ij.) 895.4 — Etuttgart 208 4 anderer verfänfliher Drudiachen: 
— Tangermünde DM — Teplip 42,50 4 — Tetidhen » Bodenbach Beiteft 3 u. 3. “093,8 
LT A — Thom BIO.M — TI 134 4 — Toltemit 52.4 * * 
— ee 4 ech —— zum b, Bier Berdeutfhungsblidper(Bapler 5. 2. Fer b. Borj.) >» == * 
a. — — — — 

a Ba ee * 4 — ar — Wien 109, 
= = Bee 10 A — tuttut 202 4 = otenbäte 12 A 7. Berjchiedenes: 
— em — 

— — — Neulentade 50.4 — Bitten 106 A = a Koften ber Beidäftftele, Mopiraße: 
Bideren & A — Zwickau 1 A) 1, Miete und Feuerverſicherung, Hude 

3. 8 ummittelba itgliedern befferungen . . A ur Beiträge von 3618 unmittelbaren Mitgliede Sn. med ne 

4. Für Druckſachen: sung, Reinigung . » ... 2,— 
a. Erlös aus dem Verlaufe. . .» . A 3844,16 3. Steuern und Etempelgebühten . ._ > 19 4 881,70 
b. Bahlungen für Anzeigen u. Beilagen » 1333,60 d. Ehrungen, Beltzllge an Bereine . . EN 

5. Sonftige Ein ‘ ©. Ine gemein, au Aublagen für beforgte Wücher, 

ee Fe rusiaen fr Smelgeene 6 
b._ >» der Dieberichäftiftung - . >»  175,— > Zeltlacilꝛerverſand f. d. BEER = =; 5 Ab o0 
c. Auslagenerftattungen und 3 before 51 656107 

Drudjahen , 0.» +» 113,35 e. Zur Deutſchen Bank gegeben behufs Verwahrung „4 27969, 
> » > u 0,— 132 57218 13 » ur Anlage 00 32 969 | 95 

d. Stiftung einer Breisaufgabe . . u .1 1200| — 84626 92 
e. Bon ber Deutfchen Bant zurüdgezogen . 0127968 | 95 8 Dazu Befland. -. . >» 2 2 2 ee 411768128 

EIG 86 388 | 17 
DigtZeu Dy JTIT ) 8 
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A. Überfiht, 
Einnahme » » 2 +. un A 86 385,17 
Ansgabe. : 2... 2 84.626,92 

"Kafienbeftand A 1761,25 

B. Bereinsvermögen in Wertpapieren. 
Auf der Reichsbank hinterlegt. 

Beitand von 1903. Kenmvert Borienweri 31.12.06 
3 Stüd 34 9 oftpreuftiche Piandbriefe C. 15 12609. 19641. 27642 je 100.AM. 2. 2. . 3000 4 2982,— A 
5» 3%,%, Deutſche Reichsanleihe B. 13 35491/95 je 2000 7 0... 1000 » 10290— » 
2» 3 * preuß. tempo. ie Hi A 162499, 217180 je 2000 A. 4000 » 4094,— > 
6 > 3,9% C. 3 107652. 486430/2. 536691. 563996 je 1000. 6000 » 6126,— » 
5 DEN 2 > » D. 1 328 349/54. 404489 je 500.4 - 3500 » 3573,50 » 
0 x SE 3% » > E. „1 177089. 181242. 1814523. 181458. 181461. 

183442/5 18:.0,157 Pr 3000 >» 3083,— = 
: & 35 Landſch. — Biandbriefe 18 241312 » >» 2 2 nenne 1000 > 1000,— >» 

= Ba = > M274728 u D000 AM. 2 0... — — 

0. Wertbeftände. 

1. Vorräte: b, Papiervorräte: 
a. Drudfacen: 1. 4 EEE YET Ey RR a0 Fe LTR SUR Me m 

1, Werbeutfhungsbll el u  ancH ana aa 2. u heiten man BE ee ara » 10— 
2, — au Ir u TE 3, zu Werbeutihungsblhien una en.» » 5-1 „ 
3. Beticrlft. . » - . E Se De : ? * BE U NN ie wa Sea » u 7AW — 

4. Erler , — Qusitchende Forderungen auf Barwert zurüd: 
5. Schrader neführt: 
6, Meigen : na. Aubenftände im Bubband] -. © - 0 2 2.“ 
ea 3 ee ne . b. Afgemeines Eheidbud . » nn 4... 8 | 
8. Böllner c. Aüdjtände bon Beiträgen ber Haverelne. - - » 
9. Dunger . d, Dedgl. der inmiitelbaren Bereinsimitglteder 1751 — 

10. Zennistafeln, anfarsonet » = 2 anne. — 3. Bereinsbüderei - m 
11: -Brkellogen "22:20: en. ee = 4. Wirtſchaftsſachen im Gebraud des Vorfigenden, der 
12. altöverzeichnis 3, Zeltichelft 15 — 100 . . 75, ’ — — ee Teſchaoſelie und des Schriftleiters 

Geiamtvermögen des Jahres 1903. 
A. Kajjenbeftand . . . FR Sie Di ı) Pr; 
B. Bereinsvermögen in Wertpapieren zum wvonenden 36 048,50 
C. Weribeſtände .. »: 965— 

Fur Anlage in Wertpapieren er a RO 

“A 51 864,75 

Der Borfitzende: Der Schatzmeiiter: 
D. Sarrazin. F. Berggold. 

Anmerkung: Aus den Mitteln der Diedberichsitiftung dee A. D. Lilbiheen, Meerdburg, Mettmann, Mrew, Morttabaur, Nagold, Rentlofter, 
Spradiwereits erbalten folgende Anftalten die Jeitſchrift fiir die Jahre 19004 | Neuried, Odentircen, Dis, „ Craniendurg, —— Ettweiter, Bol 
unberedhnet: burg. Frenzlen, Preuß. Itledland. Worlp gan, Schleig Schleutſtadt, 

a) Die Lehrer ⸗ und Lehrerinnenſerninare und Wildumgsanftalten dt Alt Echilldtern, edmöln, Schwabadı, Schwwäb. &mind, @e Cene! ‚Son len, 
dorf, Altenburg, Afhaffenburg, Auerbach, Bayreuth, Wensheim, Bere, | Eoeft, Straubing, Tueel, Vechta, Weimar, Weißenfels, Bunftorf, Rüknadı. 
Bildeburg, Bunzlau, Burgkeinfart, Defjau, Dettnold, Deuti+ Krone, Dillen- Heid. 
burg, Elchſtütt Eilenadı (2), Ehlingeit, Ettlingen, Frauſtadt, Ariedeberg, b) Die Defegimmer der Hochſchulen in Bafel, Bert, Zürth. 
Genthin, Hadereleben. Slitendam, SMidburghaufen, Statferslautenn, Kant« e) Die Deutſche Realſchule In Konftantinopel, 
min, Stoburg, Künlgederg, Koſchmin, Korip, Llchtenſtein⸗Kallndetg, — | d) Tas Wroßherzoglie Arbendum in Luxemburg. 

Vorfichende Rechnungsüberſicht für 1903 haben wir geprüft, mit dem Geichäftsbüchern und Velegen verglichen und 

richtig befunden. 

Breslau und Reichenberg i. B. im April 1904, 

v. Yeutich, Bendelin Wildner, 

Mitglied des Zweigvereins Breslau. 3. 3. Zahlmeifter des Zweigvereins Neihenberg- 

Briefe und Bufendungen filc die Wereinsleitum eidfendungen ad Veitrittserflärungen Beitrag 3 Marl, 
find au richten an dem Worjipenbdent. . | more F Sean ee Ionhige —— des geliefert werden) an 

5 Z e Geichäftsfielle 5. 9 apmelft 
IBSLRAR a el BIER EBEWNENEN, — S N Ba in in Berlin WW, 

Mopittabe 78. 
Briefe und Bufendungen Es bie gehlarik am beit Herausgeber, Oberlehrer Dr. Ostar Streicher in Berlin NW52, be 10, 

für die WBihenſchaftlichen Weibelie an Brofefior Dr, Paul Biesih in Berlin WB, Mopftra 
für das Werbenmt an Oberlehrer a. D. Dr. @ünther Sanlfeld, Berlin» riedenan, i, Sponolgftrabe u. 

Bir die. Säriftleitung —— Dr. Dktar 31: eicher Berlin NW22, Baulftenhe 10. — Berlag des Auen Teutfpen Epracvereind (J. Berggeib) V 

Dru der Vuchdrucketel des Walſenhauſes It Halle a. d. S 4 
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Allgemeinen Deutfchen Sprachvereins 
Begründet von Herman Kiegel 

Im Auftrage des Borflandes herausgegeben von Dr. Oskar Streider 

Dieie Heltfchrift erſcheint Ahrllch zwdlkmal, zu Anfang jedes Monats 
und wird ben Mitgliedern bes Allgemeinen Deutſchen Epradivereins unentgeltlich 

geliefert (Sapung 24). 

Die Beitfchrift kann auch durch bem Buchhandel ober bie Bolt 
für 8.4. jährlich bezogen werben. 

Sub: —— 
Bon ©. dv 

Juni 1903 bis Aunt 1904. Bon Geh. Oberbaurat Otto Sarrazin, — Deutihtum in der Schweiz. 
Schadenerſaß oder Schadenserjag? Bon Oberlehrer Franz Hahne. — Amtliche Verdeutſchungen ber Heeres— 

ipradıe. — — — Allerlei Entſtellungen von Fremdwörtern. Bon Oberlehrer Dr. Karl Müller. — Wurſtlhubers ebensgetige 
— Kleine Mitteilungen. — Sprecdiaal. — gu Schärjung des Sprachgefühls. 
Bweigvereinen. — Brieflaften. — Geichäftliches 

— Büderfhau. — Zeitungsſchau. — Aus ben 

Diefe Nummer gilt für die Monate Juli und Auguft. 

Jabresberidt. 

Juni 1903 bis Juni 1904. 

Die Entwidlung des Deutſchen Spradvereins jeit 

der Breslauer Hauptverfammlung im Juni 1903 bat fi weiter 

in ftetig auffteigender Linie bewegt. Die Mitgliederzahl mit Eins 

ſchluß der 3558 unmittelbaren Mitglieder iſt auf 23700 gewachſen, 

die Zahl der Ziweigvereine hat fid um 19 vermehrt und beträgt 
gegenwärtig 261. Gegenüber den 3847 unmittelbaren Mitgliedern 

bes Vorjahres zählt der Verein zur Zeit 280 weniger. Diefer Rüds 

gang ift indefjen nur jcheinbar. Ein großer Teil davon, der ſich 

nad) Hunderten berechnet, hat fich nämlich teil® neu gegründeten, 

tells bereitö bejtehenden Aweigvereinen angeſchloſſen und fomit 

den vornehmſten Zwed dieſer Einrichtung erfüllt, den Grundftod 

zur Bildung neuer Zweigvereine abzugeben. 

Im vorigen Jahresberichte konnte Ich mitteilen, dak im Januar 

1903 ber erjte Zweigverein in Amerika und zwar in Bojton 

(Mafiachujetts) Ind Leben getreten ſei. Heute kann ich daran bie 

erfreuliche Mitteilung nüpfen, daß vor kurzem auch in der größten 

Stadt der Vereinigten Staaten von Amerifa, in Neuyork, ein 

Bmelgverein gegründet worden ift. Um 21. Mai db. J. vereinigte 
ſich im dortigen Haufe des Deutjchen Preſſellubs, der feine Räume 

dafür zur Verfügung geftellt hatte, eine Heine aber erlefene Schar 
deutſchamerilaniſcher, für die Beftrebungen unſeres Wereins be- 

geljterier Männer der Wiſſenſchaft und des werftätigen Lebens 

zur Gründung eines ⸗»Zweigvereins Neupork« des Allgemei⸗ 
nen Deutſchen Sprachvereins. Über den Erfolg der alabald ein- 
geleiteten Werbung zur Gewinnung weiterer Mitglieder find noch 
feine Nachrichten hierher gelangt, doch bürgen Ruf und Tätigkeit 

der rührigen Gründer für ein baldiges weiteres Wahstum. Der 

Deutſche Sprachverein begrüßt diejen jeinen neuen Zweig jenfeit 

des Weltmeeres mit bejonderer Freude und wünſcht ihm von 

Herzen fröhliches Gebeihen. 

Während ber legte Jahresbericht ben Beitand von 242 Zweig⸗ 
vereinen feftjtellen konnte, hat fich ihre Zahl mittlerweile auf 261 

erhöht, und zwar find feit Jahresfriit folgende neue Zweig 

bereine entitanden: Alzey, Fürth, Grevenbroid, Hagen, 

Hanau, Hafpe, Iſerlohn, Kettwig, Honig, Lingen, 

Lych, Neuß, Neuwied, Neuyork, Oberglogau, Pr. Star: 

gard, Naftenburg, Rüthen, Speyer, Belbert (Nheint.) 

und Woltenftein, aljo 21, mit 820 Mitgliedern. Dagegen find 

die beiden Heinen ABmeigvereine Elm&horn und Prüm 
erlojchen. 

Bu den bisherigen 21 Zweigvereinen, die 200 und mehr Mit- 
glieder zählen, find neuerdings drei weitere binzugetreten: Karls— 

rue, Mailand und Mep. Bon diefen 24 Vereinen zählt Berlin» 
Charlottenburg 1225 Mitglieder, Kaſſel 710, London 525, Dresden 
515, Köln 395, Neichenberg 351, Eſſen 320, Bonn 302, Breslau 

282, Braunſchweig 278, Bittau 269, Hannover 265, Hamburg 255, 

Münden 240, Duisburg 235, Elberfeld 235, Mailand 232, 

Dlarburg (Drau) 230, Koblenz 226, Halle (Saale) 216, Mep 
216, Karlsruhe 210, Graz 208, Magdeburg 200. 

In der Berichtäzeit brachte die Zeitſchrift unter zahlreichen 

Hleineren die folgenden größeren Aufſähe: 

Jahresbericht Auguft 1902 bis Mai 1903« von O. Sarrazin. 
»Bericht über die 13. Hauptverfammlung in Breslau«e von 

Karl Scheffler. 
Br Entiheidungen zur neuen NMechtichreibung: von 

D. Sarrazin. 
Aus ärztlichen Sreifen« von E. Graef. 
» Die Erftartung des Deutfchtums in Rordamerila« von Ostar 

Streider. 
»Der Kampf des Deutſchtums mit dem Franzoſentum in ber 

Schweij« von Dr. Eduard Prigge. 
Mißbrauch ber Umſchreibung mit , wine‘ < von W. Cüppers. 
Zur Sprade des Berfigerungsrenhtes« von Otto Hagen. 
»Die Fremdwörter im Deutſchen Statjpiele von U. Schubert. 
»Fuhfreis von Hermann Dunger. 
», Rittefritt* und Verwandtes« von Karl Scheffler. 
— Herder, 7 18. Dezember 18034 von Karl 

ülfer 
»Das Glüd« von Hermann Wunderlich. 
» Mit gutem weihen («em) Wein? ein berühmter preufiiche (ser) 

Helb?« von Hermann Dunger. 
»Eine offene Bitte an die Herren Unterrichtsminiſter der 

deutſchen Bundesſtaaten und Oſterreichs« 
Von —— Schokolade und deutſchem Kakao⸗ von O. Sars 

razin. 
»Milieu« von Karl Gomolinsky. 
» Zur Welterentwidelung ber beutichen Sprache· von A.Heinpe. 
»Ein neuer Widerjacher von Ostar Streider. 
» Dorpater Stubentendeutfch« von Mar Boehm. 
»Der —— Deutſche Sprachverein in Bayerne. 
»Die Sprachpflege auf den großen Fachverſammlungen⸗ von 

Albert Harniſch. 
» Deutichtum und Frangofentum i in der Schweiz- von Eduard 

Bloger. 
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Intereſſe — interefjant« von Paul Pietſch. 
»Die Notwendigkeit bed Sprachvereins für eine gejunde Ent» 

wicklung deutſcher Sprache und deutſchen Bolletumd« von 
Theodor Imme. 

Bon den Wiſſenſchaftlichen Beiheften erſchien Heft 23/24, 

enthaltend: 
»Ein Reihsamt für deutfche Sprache: von Otto Behagbel. 
Das deuiſche Wörterbuch der Brüder Grimm« von Alfred 

Göpe (mit einer Vorbemerkung von Paul Pietjc). 
»Die germantichen Beitandteile des ruffiihen Wortihages und 

ihre kulturelle Bebeutung« von D. Schraber. 
»Wie find die Wortbildungen Referat, Dezernat, Inſerat zu 

erllären ?« von Hermann Dunger. 
»Die Mitarbeiter der ‚Allgemeinen Deutichen BibliotHel‘ als 

Sprachrichter und Spracreiniger« von Wilhelm Feld⸗ 
mann. 

Bon unferen Verdeutſchungsbüchern find in diefem Jahre 
drei in neuer Auflage erfchienen, nämlich IV. Deutfches Namen: 
büdlein, bearbeitet von Prof. Dr. Ferbinand Khull in Graz, 
in 3. Yuflage, VIII. Die Heilkunde von Oberjtabdarzt Dr. Otto 
Kunow in Mainz in 4. Uuflage, und V, Die Amtsiprade, 
bearbeitet von Zandgerichtsrat Karl Bruns in Torgau, in 
7. Uuflage (32. bis 36. Taufend). In dieſen Heften ift die neue 

Rechtichreibung durchgeführt worden, die bei ben Verdeutſchungs⸗ 

büchern eine nicht unbeträchtlihe Veränderung in der Anordnung 
nötig machte. Die ⸗Amtsſprache · iſt bedeutend vermehrt worden; 

namentlich das Kirchenrecht Kat mehr Berüdjichtigung erfahren, 

auch haben zahireiche ältere Mechtsausdrüde, bejonders aus dem 

Teutſchen Flavius von Hommel, Mufnahme gefunden. Die Tatr 
ſache, daß von dieſen Verdeutſchungsbüchern immer neue Auflagen 
erjcheinen müfjen, zeigt deutlich, dak der Deutſche Spracverein 

mit biefem jeinem erften Unternehmen einem wirklichen Bedürfnis 

entgegengefommen ift. Die Vorbereitung bed Berdeutſchungs⸗ 
buches Sport und Spiel ijt fo weit gediehen, daß ber Ent- 

wurf vorausfichtlic; bereit? im Auguſt d. I. gebrudt und dann 
im Herbit an die Zweigvereine geichidt werden fann. 

Bon der Deutihen Tanzkarte, bie, auf geitelftes Bapier ges 
druckt, die Berdeutſchung der Tänze und der Merkrufe für ben franzö⸗ 
fiihen Reigen (Frangaise) und ben höfiſchen Reigen (Quadrille 

& la cour) enthält, find biäher weit über 40000 Stüd unentgelt- 

lich verteilt worden. In diefem Jahre ijt die dritte Auflage er- 
ſchienen, bearbeitet von dem Serausgeber des Berbeutihungss 
buches IX (Zonkunft, VBühnenwejen und Tanz), Profefior Dr. 
A. Denede in Dresden. 

Nach dem Mufter der Deutihen Tanzlarte joll in nächſter 

Zeit ein Auszug aus dem Verdeutſchungéheft I als Deutſche 

Speifelarte auf Steifpapier gebrudt und gleichfall® umentgelt- 
lich verteilt werben. 

Auch die erjten 200 Säpe »Zur Schärfung des Sprach— 
gefühls«, worüber im legten Jahresbericht (Zeitichr. 1903, Sp. 205) 
ausführlicher Mitteilung gemacht ift, werben vorausſichtlich binnen 

furzem, in einer Sonderausgabe gefammelt und durch andere Beis 
fpiele vermehrt, im Verlage bes Allgemeinen Deutichen Sprad- 

verein® erjcheinen, 

Auf der vorjärigen Hauptverfjammlung in Breslau wurde 

beſchloſſen (Zeitichrift 1903, Sp. 211), einen Ausſchuß mit der 
Abjafjung oder Zufammenftellung von Heinen Aufſähen zu bes 
trauen, die fi ald Stoff für bie ſchon mehrfach beftehenden 

Spradeden in Zeitungen und Zeitfchriften eignen. In biefen 

Ausſchuß traten die Herren Profeſſor Dr. Gombert in Breslau, 

Profejjor Dr. Theodor Matthias in Zwidau, Geh. Schulrat 

Profeſſor Dr. Menge in Oldenburg und Profeſſor Dr. Wolls 

mann in Krems a. d. Donau. Die Leitung des Ausſchuſſes und 

bamit die Geichäftsführung übernahm Herr Oberlehrer Wappen: 
bang in Plön. Die erfte Veröffentlichung erſchien unter der 
Bezelhnung »Mitteilungen für Spracdedene Ende September 
1903. Sie wurbe an jämtliche Zweigvereine und am eine Heine 
Zahl von Einzelmitgliedern verjandt, die, durch die Zeitichrift 

auf das meue Unternehmen aufmerfjam gemadit, es fennen 
zu lernen ober Spradeden in ben Zeitungen ihres Bereiches 
einzurichten wünjchten. Es war zunädft geplant, die» Mitteilungen: 

jeden Monat einmal herauszugeben, doch wurde mit Nüdficht auf 

die nicht unbedeutenden Koften und Mühen der Verſendung bes 

ſchloſſen, fie nur alle zwei Monate erſcheinen zu lafjen, dafür 

aber reichhaltiger zu geftalten. Während die erfle Nummer nur 
jech® Meine Nuffäpe und ein Gedicht gebracht harte, enthlelten die 

folgenden Nummern Stoff für 12—16 Spradeden. Rr. 2 er 

ihien im November v. J. Nr. 3 im Januar d. J., Nr. 4 im 

März, Nr. 5 im Mai, Nr. 6 wird zu Anfang Juli audgegeben 
werben. Die Anzahl der verfandten Mbzüge hat fich raſch gehoben; 

zur Zeit erhalten rund 500 Berjonen einjchliehlich der Zweigdereins ⸗ 

vorftände etwa 670 Abzüge regelmäßig zugeftellt. Daneben melden 
ſich aber fait täglich Mitglieder oder freunde des Vereins, bie 

um einzelne Nummern bitten. Mit der Menge der Empfänger 
hat auch die Anzahl ber Zeitungen zugenommen, bie von den 
»Mitteilungen« wohl meift in der Form der Spradyede, aber auf 

mit der Überfchrift »Mus dem (Bom) Allgemeinen Deutſchen 
Sprachverein · »Spradlihed«, »Spradjliche Plaubereien«, »Bers 

miſchtes uf. Gebrauch machen. Soldyer Zeitungen waren dem 

Leiter des Ausſchuſſes bis Anfang März d. J. 140, bie Anfang 
Mai 220 bekannt geworden. Zur Zeit (Mitte Juni) beträgt 

ihre Zahl 325. Gin eingehenderer Bericht über die Entwid: 

lung des Spradeden = IInternehmens ſoll demnächſt im ber 

Beitfchrift veröffentlicht werden. Meine den Vorjtänden der Jmtig: 
vereine bereit3 in einer befonderen Zuſchrift ausgeſprochene Bitte, 

die Aufmerffamkeit ihrer Mitglieder auf biejes für die Sache unferei 
Vereins wichtige Unternehmen zu lenken umd dahin zu wirken, 
daf die Zeitungen ihres Bereiches die Meinen ebenſo Ichrreihen 

wie unterhaftenden Auffäge abdrucden, möchte id) an diejer tele 

recht eindringlich wiederholen. 
Das vom Verein auf der Breslauer Hauptverfammlung er: 

fafjene 11. Preiſsausſchreiben: »Wie ift die Spradhverderhnit 
im deutfchen Handelsftande zu betämpfen?« hat großen Anklang 
gefunden. Bis zu der feflgefepten Endfriſt (1. April d. J) waren 
im ganzen 33 Arbeiten eingegangen. Hoffentlich wird es ben 
fünf Preistichtern, die ſich der mühevollen und zeitraubender 

Beurteilung der zum Teil ziemlich umfangreichen Arbeiten um 
zogen haben, möglich fein, ihre Entſcheidungen mod vor den 
Schluſſe des Jahres zu füllen. 

Die Kaffenverhältniffe des Deutſchen Sprachvertins find 
beſtens geordnet. Zum erften Male feit dem Beſtehen des Bereind 
haben die Jahreseinnagmen (1903) 50000 Marf überftiegen. Dem 
Beſchluß der Breslauer Hauptverfammlung entſprechend lenntt 
aus den Überſchüſſen ein Betrag von 5000 Mark jet angelegt 
werben; aud war es möglich, gemäß einem anderen Beihluik 
derjelben Hauptverfammlung den Betrag der Beihilfen für die 
Zweigvereine für das vorige Jahr von 2000 auf 3000 Matt 
zu erhöhen. Dieſer Betrag, aus dem auch Beihilfen zum Beſuch 
der Hauptverfammlung geleiſtet worden find, iſt im vorigen 
Jahre nahezu aufgebraudt worden. Für das gegenmärtige Jaht 
jtehen für Beihilfen ebenfalls 3000 Mark zur Verfügung, vor 
denen erſt wenig über die Hälfte in Anſpruch genommen worden il 

Wie bereits kurz mitgeteilt wurde, hat das im Februar d. J. Det 
ftorbene Mitglied des Biveigvereind München, Herr Oberftlentnant 
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a. D. Ferdinand Betri dem Allgemeinen Deutſchen Sprach- 

verein lehtmwillig 3000 Markt vermadt. Beſondere Be- 

dingungen binfichtlih der Verwendung diefer Spende hat der 
Vermächtnisgeber nicht gejtellt. Nachdem die bayeriiche Steuer- 

behörbe auf meinen Antrag von der Erhebung einer Erbicafts- 

ſteuer abgejehen Hatte, da ber Verein ausſchließlich gemeinnüßige 

Zwecke verfolge, Habe ich da3 Vermächtnis namens des Deutihen 

Spracvereind angenommen. Hierzu, wie zu den weiteren Maß— 
nahmen, wird die Genehmigung bed Gefamtvorjtandes noch ein= 

zubolen fein. Der Ständige Ausſchuß hat vorläufig den Beſchluß 

gefaßt — ber inzwijchen ausgeführt ift —, da3 Vermächtnis dem 

Bereindvermögen zuzuführen und es in Wertpapieren ber bayes 
riichen, mit 3'/, vom Hundert verzinslihen Staatsanleihe ans 

zulegen, um den Urjprung dieſes Teiles bes Vereinsvermögens 

auch für die Folge kenntlich zu erhalten. Das gefamte, in Wert: 
papieren feit angelegte Vermögen des Vereins ift damit auf den 
Betrag von 44500 Markt angewachſen. Der Deutihe Sprach 
verein wird dem hochherzigen Vermächtniegeber ſtets ein ehrenbes 

Andenten bewahren und bie Gabe im Einne des Stifter® zum 

Beften der großen, vom Bereine vertretenen Sache treu verwalten 

und verwenden. D. Sarrazin. 

Deutihtum in der Schweiz. 

Wie gärender Wein feine Feſſeln fprengt und über das 
engende Gefäk Hinausihäumt, fo find aud die Bejtrebungen 
des Allgemeinen Deutſchen Spracvereins längit nicht mehr auf 

die Bundesjtaaten des Deutjchen Meiches bejchränkt, ſondern dehnen 

fih aus, fo weit die deutjche Zunge klingt. So haben fie und 
ftammesverwandte Deutjchs Schweizer mit in ihre Kreije gezogen, 
und wir freuen uns, das Unſtige beizutragen zur Pflege unjerer 
Mutteripradhe. 

Bier Spraden find in unjerm lieben feinen Ländchen zus 

jammengedrängt, vier Sprachen, deren jede ihre geſchichtliche 
Berechtigung hat, und fie haben durch alle Jahrhunderte hindurch 

friedlich nebeneinander gehauft. Und fo foll es bleiben, es fällt 

und nicht ein, hierin eine Änderung herbeizuwünſchen; aber wie 
der gebildete Weſtſchweizer ein reines Franzöſiſch, der Teffiner 
ein unverfälfchtes Staltenifc hat, und wie der echte Bündner 
fein Romanſch hochhält, jo wollen auch wir Deuticd» Schweizer 
unjere Sprache von fremden Anhängjeln reinigen und ein richtiges 

Deutich ſprechen und ſchreiben lernen, ganz unbeſchadet unferer 

beimeligen Mundarten. In diefem Gedanlen reichen wir freudig 

dem Allgemeinen Deutſchen Spradverein die Hand, nicht damit 

er uns ind Schlepptau nehme, o nein! fondbern um mit ihm 

vereint am großen Werfe zu arbeiten. 
Freilich find dieſe Anfichten diesjeits des Mheins noch nicht 

allgemein verbreitet, und viele glauben no, die Sprachpanſcherei 

fei eine »nationale Originalität, die wir und nicht rauben laffen 

dürften. Was für Unfinn da zufammengeichrieben wird, zeigt 

uns die Mittellung in Nr. 5 dieſer Beitichrift auf Sp. 139 — 140. 

Die Basler Nachrichten hatten den Aufruf der »Deutjchen Erde« 
zur Ermittlung noch gebräuchlicher deutſcher Namenformen für 
Orte in fremden Sprachgebieten nachgebrudt; das hat ihr von 

einem Lefer die erbofte Zuſchrift eingetragen (B. N. Wr. 27; 

28. 1. 04 Beilage), die in unferer Zeitichrift Sp. 139 abgedrudt ift. 

Der erbofte Leer jcheint für die Bejtrebungen ber ⸗Deutſchen 

Erdee und bes Allgemeinen Deutſchen Sprachvereins ebenſowenig 
Berftändnis zu haben, wie für den Sorintherbrief (I, 9, 20), 

den er anführt. Der Apoftel wollte gewiß nicht jagen, er babe 

feinen Mantel nad) dem Winde gehängt; in Vers 22 ſchreibt er: 
»ich bin jedermann allerlei geworden, auf daß ich allenthalben 

ja etliche felig made«, d.h. »ich habe nicht einfeitig, nur von 

meinem Standbpunft aus gepredigt, fondern id; habe mid in das 

Denten und Empfinden meiner Zubörer hineingearbeitet, ich habe 
erft ihre Anſchauungen und Bedürfniſſe kennen gelernt, ehe ich 
verjucht habe, jie zu meinem Glauben zu befehren. — Ich habe, 

lieber Bruder aus Bafel, mich immer erft genau ‚informiert‘, 
ehe ich mich über etwas „Inbignierte‘.« 

Selbſt in der fhlechteften Predigt kann man noch ein gutes 

Kömlein finden; wenn wir den Gaß »lernen wir, ben welches 
mehr franzöfiih, den fratelli etwas mehr italieniſch werden« aus 
dem AZufammenhang herausſchälen, jo haben wir eine golbene 

Zebensregel, nicht nur für uns Schweizer, jondern für die Bürger 
und StaatSmänner eines jeden Staatenbundes. 

Die eine Richtung in der Schweiz will unfer Land als einen 

Staat aufgefaht willen, jchreibt diefem jein Ziel vor und fucht 
es durchzuſetzen, mit Hintanfegung aller nationalen Eigentümlich⸗ 

keiten der einzelnen Glieder. Die entgegengefepte Richtung gudt 
überhaupt nicht über die Grenzen bes eigenen Kantons hinaus, 
unfählg, fih auf einen hohen Standpunkt zu ftellen. Da iſt es 

am Pla zu jagen: lernen wir den welches etwas mehr franzöfiich 

werden; lernen wir unjere Miteidgenofien befier kennen, gewinnen 

wir Verftändnis für ihre Bebürfnifje, dann werden wir auch im- 

ftande fein, ihre Forderungen richtig zu würdigen, und unfere 
eigenen Anfprüce dem Wohle der Geſamtheit unterzuordnen. 

Aber mit den ſprachlichen Verhältniſſen hat das nichts zu 

tun. Ja, wenn man behaupten wollte, die Vielfpradhigteit ſchade 
unferer politiihen Entwidlung, wenn davon die Rebe wäre, eine 
einheitliche Spradye einzuführen; doch wir haben durch unjere 
Geſchichte im Gegenteil bewieſen, baf bie verfchiedenen Sprachen 

ganz wohl nebeneinander befteben fünnen, nit nur in den 
Ratsfälen der eidgendjfiihen Behörden, auch im Heer; id habe 
felber in Batterien gearbeitet, wo brei Geſchütze beutich, drei 

franzöfiih waren, der Bugführer rechts auf deutſch befahl, ber 
lints auf franzöfiih und ich in der Mitte gemiſcht. (Romanſch 
twirb im Heere mur ausnahmsweiſe gejprochen). Weber die Feuer⸗ 
geſchwindigleit noch das innige Zuſammenarbeiten der Batterie 
litt darımter. Es ift natürlich im Hinblid auf die gemiſchten 

Militärichulen jehr wertvoll, Offiziere zu haben, die zwei ober 
drei Spraden jpredhen, aber es würde uns nie einfallen, einer 

welſchen Einheit deutfche Kommandos aufdrängen zu wollen oder 
umgelehrt. 

Unjer Spradreihtum bringt als ſchlimme Nebenerfcheinung 

die Sprachmiſchung mit fi; ihre Urſache ift alfo eine ganz ans 

dere als im Deutfchland, wo alle die franzöfiihen und engliſchen 
Broden einfah auf Geichmadsverirrung beruhen. Bis zur 

zweiten Hälfte des XVI. Jahrhunderts wurden unjere bernijchen 

Urkunden in gutem Deutjch geichrieben; aber je reger der Berfehr 

mit den andersſprachigen Miteidgenofjen wurde, deito häufiger 
wurden Urkunden in fremder Sprade abgefaht, beren Doppel 

natürlic) aus der Urſprache ins Deutſche überjegt wurden. So 
finde ih am Fuß einer Famillenalte von 1638/39 die Bes 

merkung »Bon dem rechten Original of franzöficher In Teltiche 
Sprach überfepte; daß ich dabei gar manches Frembwort ein- 

ſchlich, iſt ja Mar; fo entjtand bei und nad) und nach ein Kanzlei⸗ 

tauderwelſch, lange bevor dies Übel in Deutſchland wucherte. 
Dod die Kanzlijten find nicht allein jchuld. Nachdem unſere 

Borjahren die Waadt erobert hatten, erwarben ſehr viele Berner 
Patrizier dort Grundbeſih und verbradhten mit ihren Familien 

den Herbjt an den Geitaden des Genfer See; zahlreiche Ehen 
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wurden zwilhen Bernern und Waabtländern geſchloſſen, und 
mehr ald im irgend einem andern. beutfch» ſchweizeriſchen Staate 
wurde Franzöſiſch die Umgangsfprache der höheren Stände. Da 
man aber ben ®inter in Bern zubrachte, durfte auch das Deutiche 

nicht vernachläſſigt werben, und jo ergab fi das berlchtigte 
Berner⸗ Franzoſiſch · ein Gemiſch aus Franzbſiſch, Schriftdeutich 
und Berndeutſch (Mundart), Da wurden »oft ohne alle Not« 

für Ortichaften im deutſchen Sprachgebiet welſche Schreibarten 

erfunden; fo finde id in meinen Yamilienpapieren: Bourguistein 

für Burgistein; Froutiguen für Frutigen; Gumins für Güm- 

menen; Wateville für Wattenwyl u. a. m. 

Und heute? In Bern ift die Umgangsſprache des Volles 

und der Berner unter jih das Berndeutſch; da finden wir eine 
große Zahl franzöfiicher Ausdrücde, teils wörtlich herübergenommen, 

teil mit abweichender Bedeutung; biefe fönnten nicht verdeutſcht 

werben, ohne daß ber altherlümmliche, volkstümliche Charakter 

darunter litte; fie find berndeutſches Sprachgut geworben und 
follen e8 bleiben. Wir wollen unfere Mundart unverfälicht und 

unverändert behalten, wie unjere Vollstrachten auch. — Daneben 

ift das Franzöfiiche allgemein verbreitet; der rege Umgang mit 

dem biplomatifchen Corps bringt es mit ſich, daß in den höhern 

Ständen franzöfiih geiprochen wird; bie Kinder erhalten von 

Hein auf franzöfiiche Mädchen, damit fie fih am eine gute Muss 

ſprache gewöhnen; ⸗deutſch lernen fie in der Schule noch früh 

genuge, heißt es. Doc mit der deutſchen Sprache ift es ſchlimm 
beſtellt. Hochdeutſch wird nur in ganz wenigen Häufern ge 

ſprochen, drum ift e8 auch nur wenigen geläufig, und die Aus— 
ſprache läßt viel zu wünſchen übrig. »Bärmerhoddütic« nennen 
wir es fcherzweife, oder auch Kanzeldeutſch, ein Schriftdeutich 
mit allen harten ch und d und ifcht der Mundart. Die Zeitungs- 

ichreiber rühmen fi, zur Hebung und Bildung des Volles bei— 
zutragen; aber gerade fie find es, die uns mit Immer neuen 

Sprachgreueln beichenten. Da lieit man bei der Wahl des 

Ständeratspräfidenten, der Neugewählte habe fchon lange »eine 
leaderrolle geführte; niedlich ift auch ein Wort, da8 die mafedo- 
niſchen Wirren geboren: Ententemächte. Das iſt mit nid)ten alt= 

hergebradht; es zeigt das Bejtreben des eingebilbeten Halbge— 
bildeten, der mit feinen Sprachkenntniſſen prahlen will, oder es 

verrät bloß Dentjaulgeit; man nimmt ſich nicht die Mühe, einen 

Cap richtig durchzudenken, ſpringt das beutfche Wort nicht auf 

die Zunge, fo fagt man's eben franzöſiſch, oder engliſch, oder 
lateiniſch, der andere verſtehts ja doc. 

Da darf und foll die deutſche Sprachbewegung einjepen. 
»Sprich berndeutih, wenn du willit, jprich franzöſiſch, engliich, 
italienifch; wenn du aber hochdeutſch ſchreibſt oder Iprichit, dann 
ſchreib es richtig und lerne es richtig jprechen.e Am den letzten 

Jahren it es ſchon um vieles beffer geworden. Zahlreiche Ger 
Ichäfte verjenden deutſche (d. 5. richtig deutſche) Preisliften, tragen 

beutiche Mufichriften; wir Berner haben es endlich zu einer 

»Stäbtlihen Straßenbahn · gebradit, und nur in dem Köpfen 
gewiſſer ⸗Journaliſten fpuft noch dad Tramway; aud das 

Telephon weicht langjam dem Fernſprecher. Bor einem Jahr 
haben wir in einer Offizierd- Kantine nahe ber Nordgrenze das 
menu abgejhafft, ſamt potage à la reine, jambon sauce pi- 

quante, beefsteak tartare und fromage suisse, und find darob 

nicht verhungert. Mit der Einführung der neuen Feldgeſchütze 
lommen auch wieder eine ſchöne Zahl deuticher Fachausdrücke in 

uniere Dienftiprade hinein; fo heit es nicht mehr Bertuffion, 

fondern Shrapnelauffdlag; ftatt Tempierung wird befohlen Beits 

zünder, jtatt Terrainwintel Geländewinfel, ujv. Daran fann 

fein Bernünftiger Anſtoß nehmen; das Deutihe iſt für uns feine 
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fremde Spradye, fondern wir find deutihen Stammes und haben 

Anrecht auf die deutihe Spradhe. Darum haben wir aber audı 

Pflichten ihr gegenüber, die Pflicht an ihrer Entwidiung mit 

zuarbeiten, jie zu fördern, nad beitem Können und Vermögen. 

Bern. V. v. G. 

Schadenerſatz oder Schadenserſatz! 
Otto Hagen hat in ber Novembernummer unſerer Zeitſchrift 

1903 Sp. 323 auf die Zufammenfepung »Schadenderfage im 

Bürgerlichen Gejepbuch hingewieſen und dabei die Hoffnung aus: 
geſprochen, daß dieje Neubildung auf die Sprache unferer Gerichts⸗ 

jäle ohne Einfluß bleiben werde. Aber in diefer Hoffnung täuſcht 

er fi. Die Profefjoren der Hochſchulen, die natürlich nicht anders 

reden lörmen als ihr Geſetzbuch, entlaſſen die Rechtäbeflifienen 

mit der neuen Wortbildung bereichert, und die Mechtsanmälte 

gebrauchen fie ſchon jept ziemlich regelmäßig und werben fie dem 

Volfe einimpfen. Darum jdeint es gut, noch einmal darauf 

zurüdzufommen. 
Das der Neuerung noch ungewohnte Ohr wird von dem 

Worte »Scabdenterfape unangenehm berüßrt. Statt der glatten 
Bildung »Schadenerfage wird ihm der harte Mißllang der dop- 
pelten S-Enbung, flatt einer unzweifelhaften Einheit eine not: 

bürftig zuſammengellebte Zweiheit geboten. Womit begründet 

man nun diefe Änderung? Mit der jcheinbar einleuchtenden 
Logik, dab man offenbar eine genitiviiche Zujammenjepung vor 
fich habe, der Genitiv von »der Schaben« aber »deö Sciadend« 

heiße; demnach ſei das alte Wort gewiſſermaßen falſch. Solche 
Begründung ftreift nur die Oberfläche der Sache, ohne in ihre 

Tiefe einzudringen. »Der Schaben« gehört zu den ſtatken Haupts 
wörtern, die ſich aus einem urfprünglich ſchwachen erft entwidelt 

haben, wie Name, Same, Glaube, Gedanke. Die ftarfe Form 
»der Schaden, bed Scadend« ift verhältnismäßig neu; da# 

Mittelalter kennt fie gar nicht. Die Zufammenjegung » Schaden: 
erfage jtammt augenjheinlic aus einer Zeit, in der die ſchwache 
Form: »der Schade, des Schaden« noch vorherrſchte, beſteht 
alſo volllommen zu Recht. Es fragt ſich nun, ob die neu 
Zufammenfeßung im Geifte unferer Mutterſprache gebildet Tei. 

Sie bildet ja nicht immer Schönes, wie Jakob Grimm uns bes 
deutet. Aber jehen wir die Zufammenjepungen mit urſprünglich 

ſchwachen Wörteın durch, fo finden ſich nur vier, die einigermaßen 
regelmäßig die ftarfe Genitivform dabei aufweifen: Glaube, Wille, 
Herz und das urftarte Friede. 3. B. Glaubensgenofje, Glaubens⸗ 

eifer, Willensfreiheit, Willenskraft (dagegen willenlos), Herzens 
freude, Herzenslind, Friedensbote, Friedensbruch. Die übrigen 
bewahren in den Bufammenjepungen die ſchwache Form. 3% 
Baltenkopf, Ramengebung!), Samenfapjel, Brunnenrand, Draden: 
blut, Gartentür, Gaumenlaut, Grabenrand, Huftenanfall, Karren 
bein, Kajtendedel, Knochenſraß, Kragenrand, Kuchenbrett, Magen: 
ihmerzen, Schattentegel, Spatenftich. Und zu diejer erbriidenden 
Mehrheit Haben wir »Schadenerfaße zu rechnen, dem überdies 
ſchadenfroh, Schadenfreudee zur Seite jtehen. . 

Die deutihe Sprache darf wohl die herzliche Bitte an unſert 
Juriften richten, auch ihre Geſetze zu beachten, auch ihre Rechte 

zu wahren und diejen Buchſtaben 8 zu töten, auf daß ihr Geiſt 
lebendig bleibe. 

Braunſchweig. Franz Hahne. 

1) In »Mamensverzeichnis« ſollte das &, da der Genitiv der 
Mehrzahl vorliegt, autgemerzt werden. 
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Amtliche Derdeutihungen der Beeresiprade. 

Daß troß des Stabs⸗ und Korpäveterinärs unſer Kriegs 
miniſterium auf dem Wege dienſtlicher Verdeutihung ber Heeres⸗ 
ſprache fortichreitet, zeigt u. a. die vor einiger Zeit neu herand- 
gegebene » Dienftorbnung für die Sriegdatademie«. In ihr finden 
fid) folgende Verdeutſchungen biäher üblicher Fremdwörter. 

Ökonom — &peifewirt; Honorar — ®ergütung; hospitieren 
ift umfchrieben durch: Zulaſſung ohne Prüfung; Bureau = Ges 
ſchäſts zummer; Referent — Berichterſtatter; Programm — Plan; 
Resultate — Ergebniije; Hygiene = Geſundheitspflege; Bureau- 
diener — Kanzleidiener; Kursus — Lehrgang; Cötus — Lehrftufe; 

Charge = Rang; Geographie — Erbfunde; ökonomisch geordnete 
Verhältnisse — geordnete ®eldverhältnifie; Unterfuchung eines 
beutichen Diktats — Unterfuhung aus dem Deutfchen; Instruk- 

tionsfahrt — Belehrungsfahrt; unter Klausur — unter Auſſicht; 
Instrumente = Geräte. 

Dean bleibt aber bei der bloßen Fremdwörterausmerzung nicht 
ftehen, ſondern fucht auch jonft die Sprache der Dienftvorfchriften 
zu beſſern, wo es nur geht. So findet fich in ber ebenfall® vor 

furzem neu herausgegebenen ⸗Frledensverpflegungsvorſchrift « 

durchweg die Verbindung »jo wie · durch »unde erſetzt. 3. B. ift 

gefagt jtatt: »Den Gehaltdempfängern fomwie denjenigen Mann— 

schaften, welche: »den Gehaltdempfängern und den Mannichaften, 

mwelchee. Ferner findet fih: »die Belöftigungsportion ift entweder 
eine Meine oder eine große« ftatt: »die Belöjtigungsportion zerfällt 

in bie Heine und die große.e >». ... erfolgt die Zuteilung der 
Remonten aus den Remontedepots« ftatt: >... . jeiten® der 
Nemontebepotse. Statt des langen Sapes: >Jeder Löhnungs: 
empfänger, gleichviel ob er dem Friedensſtande angehört oder aus 
dem Beurlaubtenftande eingezogen iſt, hat Anſpruch« ift einfach 
gelagt: »Jeder Löhnungsempfänger des Friedens⸗ und Beurlaubtens 
ſtandes hat Anſpruch⸗ uſw. 

Als gute Berdeutſchungen feien ſchließlich hier noch angeführt: 

Liquidation = Forderungsnachweis und Konserven — Büchſen- 

jleijch oder Büchfengemüfe. ser. 

Allerlei Entitellungen von Sremdwörtern. 
So unerfreulich auch die Fremdwörterel ift, jo bietet fie doch 

vielfach, Beluftigung dar. Auch dem Gebildeten fan es geichehen, 

daf er Fremdausdrücke falich anwendet oder jalich verfteht und das 

durch Gelächter hervorruft; der Ungebilbete bleibt fhon an ber Form 

hängen und verftümmelt fie ärger als deutſche Worte, die ja auch 
nicht vor Mifverftändnifien ficher find. Über Hör: und Schreib: 
fehler, denen beſonders Ausdrücde aus fremden Spracden aus 

geießt find, ſpricht fich auch Goethe (über Kumft und Altertum 
1820, Hempel 29, 255 folg.) aus, und höchſt merkwürdig findet 

er »bie Urt, wie eine ungebildete Menge fremde, feltfam klingende 

Borte in befannte, finngebende Ausdrücke verwandelt, wovon ein 
Meines Wörterbüchlein wohl zu wünſchen wäre. Diefem Wunſche 

bat ja Andrefen mit feiner »Deutſchen Vollsetymologie« reichlich 

entiprodhen. Doch haben ichon lange vor Goethe deutſche Schrifts 

fteller auf diefen Gegenftand geachtet, aud, Andreſens Buch läßt 

noch Nachlefen zu, und tagtäglich entſtehen neue Lesarten unferer 

Iteben freunde, der Fremdwörter. Auf einem befonderen Ges 

biete Habe ich ſchon Im dieſer Zeitſchrift IL, (1896) 65 folg. dieſe 

Erfheinung behandelt, Heute möchte ich allerhand zujammen- 
gelejene Entftellungen von Fremdausdrücken darbieten. 

Schon das ältefte Fremdwörterbuch, Simon Rots Teutfcher 
Dictionarius vom Jahre 1571, entgält am Schluſſe »etlich Bawren 
Latein, das iit, wie der gemeine Mann die Lateinischen Wort 
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corrumpirt«. Darunter erfcheinen für Mppellation papalebo, für 

Sanzler Kapler, fir Commilfion Miscampon, für Edift Enebift 
und Benebitt, für jubiltren gugullren, für Anftrument Visprament, 
für Inventur Figur, für Liberei Diperet, für Jurament Jula— 
ment und Firmament, für Apoſtem Podftern, für dialten die alt 

Ehe. Die Orgel wird zur Gurgl, der Brincipal zum Sprinkpalg, 
Parcifal, Runcifal, Parifal, Beljebod, der Sekretari zu Qepetart, 

fupplieirn zu juprieirn, pupicirn, pielm, Supplica zu Supricaf, 

Plegap, Purgap. 
Hier handelt es fih fait nur um grobe Verftümmlungen, die 

fid) nur jelten an deutſche Worte anlehnen; fehlt doch z. B. ber 
ſchon bei Hans Sachs vorfommende Sedeltari (vgl. Daniel Walther, 
Johannes Baptiita 1559: »@lüd zu Herr Sedeltarie, Wolt fagen 
Secontarie«), wozu noch ber Bädjhen: Bidartär, d. i. Depeſchen⸗ 
Sekretär zu ftellen iſt (Joh. Ehr. Fröbing, Sprachfehler der 

Niederfachfen, Bremen 1796). Ein ähnliches abſichtliches Vers 
fprechen begegnet 1609 in Johann Sommers Emplastrum Corne- 
lianum, 8,°: Ein um Hülfe gebetener Ratsherr gibt feine 
Antwort, indem er »gravitetifch, hette baldt grobitetifch gejagt, 
auffahe.e Dem gebt ſchon in Gilhuſens Grammatica 1597 
graffidölpiih voraus. In den Schriften von J. B. Schupp S. 302 
begegnet ber Schabvocat (in der Politiſchen Gauleltaſche 1673, 

S. 131: ungerechte Schad-Advocaten), während Schupps All: 

lũhmiſterei auf den Altkuhmift zurüdführt, wie »die Bawren einen 

Alchymiſt heißen · (Scheräus, Geiftl. Sprachenſchul 1667, ©. 226), 
bie auch ben Napril kennen (S. 210) und an Stelle von Erefution 

ſeußius jagen (S. 127). Bäuriſch klingt auch die Entjtellung 

Kuhdictum füriudicium (Brebelo, Poetiſcher Tiſch 1682, A,). »Eine 
grobe vexation iſt's, wenn ein Mufifus ein Mußlopff oder Maufßs 

topff heiſſen fol. (Scheräus ©. 48.) Matthias Abele in feiner 
Künftlihen Unordnung 1670, 1, 90 berichtet: » Mein Vater lehret 

die vierte Schul zu Leyden, es heißt Schindar, oder wie man 

es nennt, Syntaxis (ber pflegt oft zu fagen dicunt et non faciunt 

beifje auf teuſch: eim fchlimmer Prediger). Eucharius Eyring 

bietet in feinen Proverbien (1601) 1, 800 die Form Bigeinher 

für Bigeuner (bei Andrefen ©. 126 Biehgauner), die Nübdiger, 

Neuejter Zuwachs der Sprachlunde 1782, 1, 57, einer ernfihaften 
Widerlegung würdigt. — 

Es war einer Statt ein Privilegium nad; dem andern ent= 

zogen: da fagt einer: fie mögen wol vor der Zeit Privilegien 
geheifen haben, nun aber heißen fie billiger Briefilügen ober die 

Briefje liegen.e Luſtiger Democritus 1650, ©. 44. Schon in 
den Unterfuchungen beuticher Sprichwörter 1746, S. 20 ift erlannt, 

dab in dem Sprichwort »Leide und meide, das ift die Kreide« 
der Reim eine Entjtellung des mittelhochd. krie Loſung, Feld— 

geichrei (durch italien. grida hindurch) feftgehalten hat. Sinderling, 

Bon der Neinigfeit der deutihen Sprade S. 49, macht die Bes 
merkung: »Der gemeine Mann empfindet das Innatürliche ber 

Einmifhung fremder Wörter und wirft fie jo lange herum, bis jie 

wenigſtens dem Deutfchen ähnlich werden« und führt unter andern 

von Andrefen berüdjichtigten Bollseiymologien den Fenſterlader 

(Ventilator) und das ſchwere Getränk (Train) an. Ein ziemlich 

veraltetes Fremdwort, infinuiren, verwertet Julius von Voß in 
feinen »Dramatifhen Spielen« 1822 ©. 377 u. 353 in der Um— 

deutichung infinnefiren (»Hans will ſich bei mir ein bischen infinfiren«), 
während ber Schloßverwalter in P. U. Wolffs Preciofa aus dem 

maitre du plaisir einen Peter des Pläſiers macht. Auch Holtei 

tägt fich für fein »Theater« ſolche Verdrehungen nicht entgehen; 
die aus par hazard entftandenen Hufaren find aber ſchon 1795 

in der Stubentenipradhe bezeugt (Kluge S. 96), wo Hufar ein 
Wageftüd im Startenfpiel bedeutet. 

2 
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Jean Paul 22, 94 kennt Amann, d. t. Aſihma, im Sinne 
von Schwindfucht, und Bajelmann, id; füh die Hand (bacio la 
mano). Rijälzer können es für ſchandlos erflären, das bedrängte 

Baterland im Stiche zu lafjen, fie meinen damit jfandalös, ſiehe 

BP. Keiper, Franzöſiſches im Pfälzer Vollsmund, Zweibrüden 1891. 

In Sachſen ſprechen Maurer von ihrer Bettung, womit fie 

Beton meinen. Der Berliner wandert mit einem Berliner (Fell 
eifen, pellina) oder fährt nebjt feinem intiefften Freunde jchänd 

Lehmann liele (gentlemanlike) in Mais, Mehl: oder tameel- 
lutſchen (maileoach), geht ind Bilders Bejehum oder aud in die 

Durfiftiljtation (auch Planſchapothele genannt), und bellagt ſich, 

wenn ihm der Reißmerdichtig in die Potentaten fährt (Undrefen 

142), fo daß er feine innere Jie (Energie) mehr hat. Die Köchin 

pußt mit Flechſiedern (flexibles) und entſchuldigt das Zerbrechen 

eines Steinguttellers mit den Worten: »Et war ja mar Berjang« 
(Fayence). 

Dresden. Karl Müller. 

Wurſtlhubers Lebensgeſchichte. 

Folgende Fremdwortgeſchichte hat die Hagenauer Zeitung in ber 
»fröhlihen Tafelrunde eines ſüddeutſchen Schwefelbades« aufs 

gefangen und erzählt fie für freunde eines guten Spahes weiter, 
nicht unklar darüber, daß der — freilich fauftdid anfgetragene — 
Scherz älteren Urſprungs iſt. Auch in Berlin iſt er einmal im 
Schwange gewejen, das mag zehn oder fünfzehn Jahre ber fein, und 

ein Teil davon ſamt dem launigen Erzähler war uns befannt. Uber 

diejer behauptete jpäter, jich der vollſiändigen Schnurre nicht mehr 
zu entfinnen, und lehnte auch, obwohl ihm das Ding ſehr ähnlich, 

ausjah, die Urheberſchaft von ſich beftimmt ab. So geben wir auch 

die Frage der Hagenauerin nad) dem Verfaſſer an unfere Leſer weiter. 
> Herm Wurſchtlhubers Vater war Dämonenrat, hatte aber 

das ruchlofe Bulver nicht erfunden. Seine Barriere verbantte er 

jeiner Frau, von der aud) fein Vermögen ftammte. Das war 
ihm jedoch tout möme sauce, denn er war ein jehr ovaler Herr, 

lebte jehr fimpier, Hatte feine noblen PBenfionen. Er beſaß da— 
bei einen gefunden Homer mit oft unfrelwilliger Ghronit und 
blieb ſich in allen Lebenslagen konzipient. 

Der junge Wurſchtlhuber lie ſich nichts abgehen und nährte 

fih von fompromittierenden Gemüfen, Blechreferven, Suppen 

mit Liebigs Fleifchtontraft, Apfellomplott, Pfirfichlompojt und 

trank dazu Panſchagnier und andere geiftliche Getränle. Sobald 

er etwas zu viel getrunken Hatte, befam er Ronnerionen nad) 
dem Kopfe, trant mit allen Perſonen Schmollinks, ohne fich 

Stropheln darüber zu machen, ob es den andern auch fonvertierte, 
ftieß immatrifulierte Laute aus und ſchrie: in vino farinas, fon- 
fultierte die Säfte und wollte jeden auf Tonſur fordern, tremo— 

lierte Gläſer und Stühle und benahm fich immer fuccefiiver, bis 

er an die Luft geſetzt wurde. Auf dem Nachhaujewege hielt er 
fi) einen Monoton und ſagte: ‚Wurſchtlhuber, bejjere dich, es 

gibt im Menſchenleben Monumente, wo man bejjer jchweigt, 

wenn man in feine Koulijjen fommen will!' Da fiel er gerade 

unter dem Ballon jeines Haujes über das Strakendromedar 
hinunter in ben Souverain, wo er ſich ganz bedeutende Sionfufionen 
am Kopfe zuzog, ſodaß ibm ein Kompromiß von Karambolöl auf 
den Schädel gelegt werden mußte. Die Ärztliche Diagonale ergab 
eine jtarke Franlatur des Hinterlopfes. Da auc fein ganzes 
Nervenkojtüm zerrüttet war und er zugleich am clavirium clemens 
fitt, ließ er fich zweimal täglih vom Doltor mafjalrieren und 

nahm römishsironiiche Bäder. Eine der Trophäen der medi- 

ediſchen Fatalität erneuerte täglich den antiiemitihen Verband, 
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Wurſchilhuber befuchte nicht die Hochſchule, ſondern er war, 
wie er ftolz jagte: „Wutomat‘. Obwohl er fein humoriſtiſches 

Gymnaſium apojtrophiert hatte, war er doch jehr belefen im der 
ſchönen Mafulatur und ftudierte gerne am Himmel dad Moneten- 

foftem, überhaupt mit Vorliebe Gaftronomie., Häufig renovierte 

er mit feinen Kenntnifien, jprach von Herold und Dleander, von 

Nlerander dem Groben, welcher ben korſiſchen Knochen mit dem 
Schwerte ded Damokler zerhieb, und von Nomulus, dem Gründer 
von Troja, der auf den Trümmern von Karthago ben frenetiihen 

Lehrſatz in einem Hölzernen Pferde gefunden hatte. 
Nach dem Grundſatze, Extremitäten berühren fich, trieb er 

Politik und wurde politiſcher Alligator in Berlin, wo gerade der 

Reichtag wegen des neuen Milttärbouquet® einberufen war. Er 
war der Anjicht, daß die Politit der Katarrhier mehr Ausfict 

babe, wenn fie fich jeder fozlaldemofritifhen Demonftranzion ent 

halte. Wenn man ihn fragte, ob er ultramarin wählen würde 

oder etwa deutſch⸗ leichtſinnig oder nationaltorporal, gab er fett 

zur Antwort: Ich gehöre zu feiner dieſer Fralturen, ich bin Sub 

laternbeamter und fämpfe um meine Exzellenz. Als er aber von 
den neueften Geſetzen erfuhr, befiel ihm ein japanischer Schreden, 

ber Ihm durd Marl und Pfennig ging und feinem Hoffnungs- 

anfer den Boden ausichlug. 
Als der Prätendent im Namen des Kaiſers dem Reichstag 

geichlofien Hatte, eilte Wurſchtlhuber bei jehr üblem Wetter nadı 
der Bahn. Die entjejjelten Alimente wüteten. Ermattet von den 
Netjematragen lam er nach Münden in die Monopole Bayerns. 

Als Freund lataplaftiicher Künſte befuchte er am nächiten Morgen 

die Hypothek in der Nähe ber Thermopnlen, dann ging er zum 

Baſilisk für die in Rußland gefallenen Rheinbundbayern, hierauf 

in die alte und nene Chininapotbel. — 

Mit 30 Jahren heiratete er eine Dame von Desinfektion mit 

orientalifhen Typhus, deren Bater Kaſchmir bei der Defekten 
bank war. Nach dem Grundfage ubi bene, ibi paprica war er 

mit feiner Frau meiftens auf Reifen, wobei er immer ben auf: 

merkjamften Zitrone madte und eo ypsilon in einem Coupon 
1. Klaſſe fuhr und einen guillotinierten Lohndiener hielt, Nah: 
beim fie das Oberammergauer Penfionsjpiel angefehen hatten, 
beſuchten fie Stalien, lernten auf einem Schiffe einen marinierten 

Arzt lennen, der fie in Rom in die Theflabomben führte, wo fie ſich 

die Mumien, das find eincalcinierte Kandelaber, betrachteten, hier: 

auf befuchten fie das römiſche Kapital und dem päpftlichen Yatagan 

nebjt der Peterslirche, wo gerade zu Ehren der Furie, umgeben 
von 200 brennenden Herzen ein riefiger Kalfalter aufgeftellt war. 

Auf der Rüdreife famen fie durch eine Heine mitteldeutiche Stadt, 
welche ihres Fürſten Geburtstag feierte. 100 Eänger bradjten ihm 

abends eine Eervelade mit buntfarbigen Champignons dar. 

In die Heimat zurüdgefchrt, befam er mit feinem Hausherra 
einen langwierigen Abizeh, weil diejer feinen Sontraft micht ges 
balten hatte und ben Fußboden nicht blamieren laffen mollte. 

Er gewann den Kongreß in allen Subftanzen. 
Wurihtiguber wurde jpäter Armeelieferant und erhielt den 

Auvielverdienjtorden. Seine rau war inzwijchen leidend ge 
worden und hatte die berühmteſten Ärzte infultiert, welde auf 
ihrer Zunge Iataraftifche Sonfektionen inftaliert und ihr Emier 
Bazillen empfohlen hatten. Wurſchtlhuber jelbft alterte ſehr raid, 
fonnte bald feine affiftenten Speijen mehr vertragen und belehte 
feinen Körper fajt nur noch mit Spiritiften, bis er als früßje- 

tiges Opfer feiner depreffiven Lebensweiſe jtarb.« 
Und das war gut; denn ſonſt wäre feine Lebensbeſchreibung 

womöglich noch länglicher geworden. 
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Rleine Mitteilungen. 

Auguit Diederihs. Am 14. Mat wurde in Bonn a. Rh. 
nachträglich der 85. Geburtätag ded Gründers unferer Diederich® - 

Stiftung, des Herrn Direltord a. D. Auguſt Diederichs, durch 
ein Feſteſſen gefeiert, an dem Bonner Mitglieder des Deutfchen 
Spradjvereind, des Deutſchen Schulvereins und des Alldeutſchen 
Verbandes, ſowle auch einige auswärtige Herren teilnahmen. 
An dem eigentlichen Geburtstage, dem 20. Januar, hatte die ges 
plante Feier wegen einer Erkrankung des zu Feiernden nicht jtatt- 
finden fönnen. Bei dem Mahl hielt Iniverfitätsprofejior Dr. 
Trautmann eine von Liebe und Verehrung getragene Anſprache, 
bie in den Alldeutichen Blättern abgedrudt ijt. Er jeiert darin 

»ben Söjährigen frifchen und rofigen Jüngling« als einen rajtlos 

fleigigen, pflichttreuen Mann, der jich al$ Gründer und Leiter 

einer angefjehenen Lehranjtalt in Genf eine ehrenvolle Stellung 
erworben und ſich durch jeine Schriften über die Ausſprache 

auch wiſſenſchaftlich betätigt Habe; er rühmt ihn als edlen, 

milbtätigen Menjchen, bei dem Hunderte Rat und Beiſtand ges 

funden hätten, unb als echt deutichen Mann, der jeine Begeiflerung 
für das Deutfchtum nicht mur durch Worte, jondern auch durch 

bie Tat, durch Zuweiſung beträchtliher Teile feines Vermögens 

befundet habe. Belanntlich hat Herr Dieberich® außer unſerem 
Vereine auch dem Deutichen Schulvereine, bem Alldeutſchen Ber: 
band und anderen anfehnliche Stiftungen vermacht. Ihm gebührt 

aud) das Berdienit, ben Bonner Zweigverein des Deutichen Sprach⸗ 

vereind ins Leben gerufen zu haben. Den guten Wünjcen, in 
weldye der Redner feine Anfprache ausllingen lieh, ſchließen ſich 

gewiß auch alle Mitglieder unjeres Bereins von ganzem Herzen an. 
9. D. 

— Nicht nur in Münden ift, wie Sp. 171 mitgeteilt, ber 

Zentralbahnhof am 1. Mai amtlich in Hauptbahnhof umgenannt 
worben, jondern ebenfo gleichzeitig in Ingolftabt, Nürnberg 
und Schweinfurt; aud ber Stationsname Ingolſtadt Lolalbahn⸗ 

hof ift in Ingolftadt Nordbahnhof umgeändert. Es handelt ſich 

aljo hier um eine grundſätzliche Maßregel ber bayeriichen Eifens 
bahnverwaltung, bie wir mit Freuden begrüßen. Gerade bieje 

Frage: Zentralbahnhof oder Hauptbahnhof? war in unjerer Zeit: 

Ichrift eingehend behandelt worden 1902, Sp. Tff. und Sp. 102. 

— Angeregt durch Harniſch's Nuffag.in unferer Mainummer: 

»Die Sprachpflege auf den großen Fachverſammlungen · hat ein 
Vereinsmitglied in Graz, jelbft der deutichen Beitungsprefie an- 

gehörig, Schritte getan, um bei der dort bevorfichenden Ver: 
fammlung jeiner Berufsgenoſſen in dieſem Sinne zu wirken, hat 

auch bie Gelegenheit, daß der Turnverein der alten Stadt Feld⸗ 

lirch ein Feſt vorhat, zu einer warmen Mahnung in demjelben 

Sinne benußt. Gerade unfere Turnvereine mühten nach Jahns 

Weiſung jorgiame Hüter der deutſchen Sprache fein. Deshalb 

möge auc der Feldkircher Tumverein in allen jeinen jchriftlichen 

und mündlichen Rundgebungen, ſowohl jet bei feinem Turms 

hallenfejte wie auch ſonſt, nicht nur ein Pfleger deutjcher Art, 

ſondern auch deuticher Sprade fein. Die warmen Worte werben 
gewiß auf guten Boden fallen. 

— Die Gefellihaft für deutſche Spracht in Zürid, von der 
in biefer Beitfchrift zulegt 1902 Sp. 106 erzählt worden ift, er— 

ftattet in einem Meinen Hefte Bericht Über ihre Tätigkeit während 

der Jahre 1902 und 1903. Ohne ungewöhnliche Ereignifje hat 
fie ſich ruhig fortichreitend entwidelt. Ihr Mitglieberbeftand 

ſchwanlte in dieſen Jahren zwifchen 140 und 150, Berfamm- 

ungen wurden 15 abgehalten und im allgemeinen gut befucht. 

Die Titel der Veröffentlichungen (Berlag v. Zürcher u. Furrer, 
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Züri, Brunnengafje 2) wie der gehaitenen Vorträge bezeugen 
deutlich die enge VBerwandtichaft mit unjerem Verein. Wir nennen 

von den >» Mitteilungen« das 7. Heft: Dr. S. Singer, Die 
deutſche Kultur im Spiegel des Bebeutungslehnwortes, von den 
»Abhandlungen« 8. Heft: Dr. E. Meumann, Die Spradye des 
Kindes. 9. Heft: Dr. phil. Efther Odermatt, Die Deminution 
in ber Nidwaldner Mundart. 10. Heft: Dr. R. Brandftetter, 

Der Senetiv der Luzerner Mundart in Gegenwart und Vergangen: 
heit. — Bon den »Borträgen« Dr. E. Gößinger: Was umire 

Sprahe von den Farben fagt; Frau Dr, A. Rittershauss 
Bjarnafon: Wie man in Island die Fremdwortſrage gelöft Hat 
(Darüber hat die Neue Zürdyer Zeitung berichtet und nad) ihr auch 
unfere Zeitichrift 1902 Sp. 327 eine Mitteilung bringen können); 

Dr. Hermann Bodmer: Wie in Zürich die Mutterjprache ein 
Unterrichtägegenitand wurde; Prof. 4. Baumgartner: Die 
neue Nechtichreibung; Dr. 8. Schnorf: Die Trieblräfte des 
Spradjfebend; Pfarrer E. Blocher: Aus dem Spradjleben des 

Wallis: Dr. R. Brandjtetter: Neue Probleme der mundart⸗ 
lichen Forſchung. Die grundfägliche Übereinftimmung mit den 
Bielen und der Tätigkeit des Sprachvereins iſt ebenfo in ihren 

Sapungen erfennbar, wo es unter $ 1 als Zweck der Gefellfchaft 
bezeichnet wird, »die Pflege des Deutfchen und Berftändnis für 
deſſen Entwidiung in weitere reife zu tragen und insbeſondere 

Sinn und Intereſſe für richtigen und reinen Gebrauch der neu— 

hochdeutſchen Schriftſprache in Schule und Leben zu pflanzen«, 

Und den Zuſatz »unter Berüdjihtigung der ſchweizeriſchen Ver— 

hältniffe« muß jeder Einfichtige ertlärlic finden. 

— Der Birteverein in Kafjel hat in jeiner Verſamm— 

lung am 7. Juni unter dem Vorſiß des Herm Kröger den jehr 
anertennendwerten, zeilgemähen Beſchluß aefaht, durch einen 

Ausſchuß von je drei Mitgliedern des Wirtevereind und des 

Spradyvereins eine deutihe Speifelarte zum Gebrauch für Gaft- 
bäufer mittleren Imfanges ausarbeiten zu laffen, die dann von 

den Mitgliedern des Wirtevereins benupt werden fol. Die 
Kaffeler Wirte, jo bemerkt dazu die dortige Allgemeine Zeitung, 
haben ſich dadurch an die Spike einer Bewegung gejtellt, der 
es biäher zu größerem Erfolge vielleiht nur an einer folchen 

Führung gefehlt hat. Gewiß ift die Art, wie die Sadıe bier 

tätig angejaßt wird, wichtiger und ausfichtäreicher als bloß grund» 
fägliche, wenn auch noch jo gutgemeinte Enticliefungen. Wenn 
mit Einführung der geplanten Kaſſeler Speifetarte das Vorbild 
erſt ins Leben getreten ift, und bei der befannten NRührigfeit 
der Saffeler wird das nicht fange auf fich warten laffen, jo muß 

und wird es weiter wirken. 

— Bom Madtbereih der deutihen Sprache. Kaum Hat das 
öfterreichiiche Kriegsminifterkum durd) feine berüchtigte Sprachen 

verordnung (vgl. Beitiche. Sp. 45 u. 76F.) die deutſche Heeres- 
ſprache in Frage geftellt, jo droht dem Deutſchtum Ungarns 
ihon ein neuer jchwerer Gewaltjtreih durch den Entwurf eines 

Vollsſchulgeſetzes, den ber neue ungarifche Kultus» und Unter 

richtsminiſter vorgelegt Hat. Nach diefem Entwurf erhält die 

Vollsſchule zwei mit einander verbundene Glieder, einen niederen 

jehsjährigen Lehrgang und einen höheren dreijährigen. Die An: 

ftalten find entweder ftaatlich oder nichtftaatlih, aber Wintels 

ſchulen find verboten. In den ftaatlichen Vollsſchulen fit bie 

Unterrichtsiprache für die verbindlichen Fächer madjarifch, für die 

nichtftaatlichen wird fie durch die Schulerhalter beitimmt, doc 

mit der Einfchräntung, daß bei 20 v. H. Zöglingen madjarifcher 

Zunge auch mabdjariich als Unterrichtsiprache zu verwenden ift. 

Dieje 20 v. 9. wird man, wo es irgend gebt, ſchon zuſammen⸗ 
trommeln., Wo aber doc eine andere Unterrichtsſprache ein: 

2* 
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tritt, muß Madjariih in dem Maße unterrichtet werden, daß 

die Kinder nach dem Beſuch der ſechs Klaſſen madjariſch lefen, 

fchreiben, fprechen und rechnen können. Und damit die Abjichten 

diefes Entwurfs nicht bloß auf dem Papiere bleiben, fondern 

auc verwirklicht werden, befommt die Aufjichtsbehörbe gegen 

Lehrer und Schüler ausreichende Zwangsmittel in die Itebevolle 
Hand. Jedes Kind nämlich, das nad Ablauf der gefegmählgen 
Schulzeit die Unterrichtziele nicht erreicht (d. h. nicht genügend 

wadjariſch gelernt hat), ſoll nod) ein Jahr in ber Schule behalten 

werben, und gegen jeden Lehrer fann das Dienjtitrafverfahren 
eingeleitet werden, ber den madjariihen Sprachunterricht vers 
nadläffigt, verbotene Schulbücher benupt, eine ftaatsfeindliche 

Richtung befolgt u. a. Der Kreis, der ein Seffeltreiben gegen 
die deutihe Sprache bedeutet, ſchließt fi vollends mit den Bes 
ftimmungen über die » Präparandien«, die Lehrerbildungsjculen. 

In den fonfeffionelen wird die Unterrichtsſprache von der kirch— 

lihen Oberbehörde feitgeitellt, aber aud am diejen Anſtalten 
madjarlihe Sprache und Literatur mabjarifh unterrichtet, in den 

andern alles. Nur ungarische Staatsbürger dürfen als Profeſſoren 

angejftellt werben, und die für die Ernennung zum Lehrer entichel- 

dende Prüfung findet in madjarisher Spradje ftatt. 

Bor taufend Jahren ritten die mabjarlihen Horden in bie 

ungarischen Ebenen ein, als Sinnbild ihrer Gefittung das zum 

Mahl bejtimmte Fleiſch unter fih auf den Rücken ihrer ftruppigen 
Gäufe mürbe figend. Dur den Überſchuß deuticher Kraft find 
fie aus dieſem Urzuitand in die Gemeinſchaft der gefitteten Völler 

emporgezogen worden, und nun banfen fie, die troß aller Nach— 

hilfe noch nicht einmal die Hälfte ber ungarljdhen. Bevölkerung aus: 
machen, dem Deutjctum durch den ernjtlichen Berfuch, die deutſche 

Sprache in Ungarn auszulöjchen. Liegt in den Deutjchen Ungarns 

noch die alte Kraft, wenn aud) noch da und dort nur fchlummernd 

— und dad fann doch gar nicht anders fein —, jo muß fie num 

wach werben; denn dies Schulgejeg ruft zu einem Entſcheidungs— 

kampf auf. 

— Zur deutihen Einbeitäfchreibung. Das Königl. württem« 
bergiiche Minifterium des Kirchen: und Schulwejens hat von den 

»Megeln für die deutſche Rechtſchreibung (3. B. Metzlerſcher Ber: 

lag in Stuttgart) einen Neubrud von 1904« veranlaft, dev jortan 

für die Schulen und den amtlichen Verkehr ſämtlicher Behörden 
aller Minifterien gilt. Er enthält in ben »Regeln« und im » Ans 

bang über die Sahzzeichen⸗ nur ganz geringe Änderungen. Das 
gegen ift das »Wörterverzeihnis« mit dem Amtlichen Würters 

verzeichnis für die deutſche Rechtſchrelbung zum Gebrauch in den 

preußiſchen Kanzleien⸗ (vgl. Zeltſchr. 1903 Sp. 258) in Überein- 
ftimmung gebradit und damit wenigjtend der größte Zeil der 
bisher zuläjfigen Doppelicjreibungen weggefallen, wojür u. a. auch 
der Schwäbiſche Merkur in einem am 23, April 1903 erichienenen 

Nuffape: Das neue amtliche Regelbeft und die deutjche Einheit- 

ihreibung« vom Standpunfte der Schule eingetreten war. 

— @ingepöfelte »alte Ortbograpbie«. Die Chocolade« (vgl. 
Sp. 173 vor. Nr.) erhält BVerftärfung. Aus einer Univerjitätsjtadt 
gebt der Schriftleitung eine Alage zu, die auf die Mainummer 
unferer Zeitjchrift zurädgreift. Da hieß es nämlich in dem Auffak 

über die deutſche Nechtichreibung (Sp. 135): »Das deutſche Wort 

erjcheint jet, joweit die deutſche Zunge klingt, in demſelben Ges 

wandes. »Das ftimmt durchaus nicht«, jo jchreibt unjer Einjender 

und fährt fort: »Mir liegt die allbefannte und weitverbreitete 

Handausgabe des Bürgerlihen Geſezbuches von Fiſcher-Henle 
vor, in deren Nedıtichreibung ein jeltfamer Zwiejpalt iſt. Es wirkt 

jedenſalls jonderbar, wenn in der neueften Muflage (1904) diejer 

Ausgabe Inhaltöverzeichnis, Einleitung, Überſchriften und Anmer: 
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tungen zu den Gefeßesparagraphen in der neuen Rechtjchreibung, 
bie Paragraphen felbft jedoch nod) in der alten gedrudt find. Wozu 

das? Ein Schreiben der Verlagsbuchhandlung belehrt mid 
darüber, daß diefe Ausgabe, fowie die übrigen Werte des großen 

Verlages, ‚nicht in meuer Rechtſchreibung erjcheinen werden, da 

die Ausgaben fi genau an ben offiziellen Tert im Reichsgeſetz⸗ 
blatt halten müſſen, und biejer in alter Orthographie gedrudt 

wurde: Diefer Fall jiebt nicht etwa allein, Die Ausgaben der 

befannten ‚Buttentagichen Sammlung‘ verfolgen diefelben Grund: 
fäpe in der Anwendung beider Arten von Rechtichreibung. 

&o wird uns Juriften denn ber Segen der neuen Rechtichreibung, 
über deren Zuftandelommen nur eine Stimme der Freude hertſcht, 

vorenthalten und zwar von einer Seite, bie ſich eigentlid vom 

engherziger Sleinigleitöfrämerei und Hängen am toten Buchſtaben 
am meiften frei wiſſen follte. Das geht zu weit! Dagegen müſſen 

wir entſchieden Verwahrung einlegen.« 

Danach jcheint alfo Hier die »alte Orthographiee mit aller 

Abficht eingepöfelt zu werden. 

— meinerjeits — feinerfeite, Nachdem wir ſchon feit Jahren 
mit dem geſchmadvollen Ausdrud »diesfeitß« beglüdt waren und 

nicht mehr von Behauptungen, Anfichten ujw. des Klägers oder 
bes Bellagten, fondern von »biesfeitiger Anficht « uf. geſprochen 

wurde, macht fich jeßt in mündlihem Vortrage, in Schriftjäpen, 
ja fogar in Urteilen höchſter Gerichtehöfe eine andere Bereicherung 

des Sprachgebrauchs von recht fragwürbigem Werte oder bejjer 
fraglofem Unwerte breit. Niele haben num einmal etiwa® dagegen, 
ſich kurz auszudrüden. Ihnen genügt e8 deshalb nicht mehr, zu 

fagen: id; babe die Anſicht aufgeftellt oder der Kläger hat bean- 

tragt, fondern es heißt: ich Habe meinerjeit® die Anficht auf 
geitellt oder der Kläger bat feinerjeits beantragt, und fo fort 

in endlojen Wiederholungen. Wie häßlich, wie überflüffig, wie 

fprahdumm! (Aus dem »Mecdt«e, Rundſchau für den deutfcen 

Auriftenftand, Jahrg. 1904, Nr. 1, ©. 12.) 

— über die öſterreichiſche Militärſprache. Unter diejer Über: 
schrift findet fich in einem Lehrbuch der Militäiverwaltung, das 

im Jahre 1820 erſchienen ift, ein Abichnitt, der mir wert ericheint, 

zum Ergügen und Entſehen der Leer unjerer Zeitichrift wenigſtens 
auszugsweiie bier wiederholt zu werden. Iſt doch eime ganze 
Anzahl der damals gerügten Wortungebeuer auch heute nod im 

dienftlihen Gebrauch. Die den Wörtern hinzugefügten Erklärungen 
jtammen von dem ungenannten Berfajier bes oben angeführten 

Buches. 
Kaijerlich » Königlich = Oftreichifchese Hrarlal » Frleiich = Regie: 

Hauptverteilung&depot- Kommando. — Üquiparierung der Chargen 
(Bergleichung des Ranges). — Arbitrierungs: Nearbitrierungs: und 
Superarbitrierungs=- Kommiſſionen (Beurteilung, ob Leute, Pierde 
uw. annehmbar find). — Heujchreden Vertilgungsd- tommanbiers 
ten» Douceur, — Exiſtenz⸗ Eruierung (Nachforſchung, wenn Leute 

verloren gegangen). — Mortuartaren (Sterbetaren). — Landes 
mappierung (Landesaufnahme). — Einem zu Wajjer marjchieren: 
den General ijt ein angemejienes Schiff anzumweijen. — Limites 

Preis, Limitotabad (zum Selbjtloftenpreis oder doch wohlfeil 
verfauft). — Sartatelta (Unterhaltung der Kajernen in Ungam 

vom Lande). — Scub-Reparation Pauſchquantum. — Ubitation 
(Wahl des Wohnort), ubicieren (fih an einem Ort aufbalten). 

— Dejerteur- Homplott- Entdeder» Douceur. — Equitations⸗ Ju⸗ 
jtitut (Reitanſtalt). — Expropriis Gemeine (die fich felbit ein- 

montieren und einige Vorrechte genießen). — Ideal Dauerit 
| der Betterforten. — Patental - Invaliden. — Nadutverlajienicafter 
ı (Heimfällige). — Kaſſa-Strazza. — Entlajjung im Konzertationd 
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wege (Befreiung gegen Stellvertreter). — Journalien Im Präterl- 
tum (ein aufgehobener Nedinungsumjtand). — Reifepartifularien 

(außerordentliche Neijeausgaben). — Natural und Vorſpanns⸗ 

fomput. — Servisfomputsprotofolle. — Verpflegs· Syſtemiſierungs· 

Hof: Kommilfion. ser. 

— Bar oft ift ſchon, auch in diefer Reitfchrift, darüber ge- 

flagt und gejpottet worden, daß Behörden, bie Verordnungen 
und Belanntmachungen zu erlafien haben, zu wenig Wert auf 
eine einfache, leicht verftändliche Ausdrucksweiſe legen. Ungewöhn— 

lich aber dürfte es fein, daß eine höhere Behörde im Kampfe mit 

einfachen Regeln der Grammatik liegt. Und doch fommt es vor. 

Einen ber reizendften Punkte Thüringens, Reinhardsbrunn, ziert 
ober verumgiert eine Tafel, die im heutigen Wonnemonat bereits 

ihr achtjähriges Beſtehen feiern tonnte, ohne da ihr irgendwelche 

Unbill widerfahren wäre. Zur Erheiterung aller Freunde Thürins 
gens jei ihre Inſchrift hier im Wortlaute mitgeteilt: 

Warnung! 

Ber auf einen anderen Plak als auf dem beftimmten Pläpen 
Wagen aufftellt, wird mit 10.4 ober 5 Tage Haft beitraft. 

Bere are ‚db. 10. Mat 1896. 

Herzogl. ©. Landratsamt... 2222.» 

Jedes weitere Wort hierzu wäre überflüſſig. Die Verant— 

wortung für einen ſolchen Erlaß trägt auf jeden Fall die unter 
zeichnete Behörde, auch zeigt in diefem Falle die Art der Fehler, 

daß den armen Scildermaler ſicher nicht alle Schuld treffen 

fann. Alfred Roedel (Döbeln). 

— Rendite. »Adhtung! Für ein ſeit 1'/, Jahren beftehendes 

Iiterar. Unternehmen mit nadmweisbarer Nendite und ſozu— 
fagen ohne Riſiko wird Herr oder Dame als Afiocie, event. 

ftiller Teilhaber gefucht mit 10— 12000 M behufs Erhöhung des 

Umſatzes und weiterer Netlame. Offerten sub 309 (13) an bie 

Erpedition.e So zu leſen in der »Literarifchen Braris« dom 
1. Mai 1904. Rendite! Man verfieht es fogleih! man lieſt 

deshalb auch wohl darüber weg, obwohl man es früher faum je 

gelejen Hat. (Wgl. Ig. 1808, Sp. 78 0.) ber gibt es denn 
überhaupt ein foldes Wort? Nein! Die Fremdwörterbücher 

kennen zwar Rendement, Nente und Mentabilität, aber nicht 
Mendite; auch gibt e8 weder im Franzöfiihen noch im Engliichen 

ein Wort »rendite«, nur das Stalienische hat »renditae — mit 
dem Tone auf der erften Silbe —, und aus dem Ktalienkfchen 

ift denn »Rendile« vielleicht wie jo manches andere Wort ins 

ältere Kaufmannsdeutſch eingedrungen, mern es nicht etwa nen 
felbftändig erfunden worden ift nach Kommandite, Bifite, Fallit, 

Debit u. ä. J. E. W. 

— ſchonſam. In der Reichstagſizung vom 30. April (bei 
Beratung des neuen Börſengeſetzes) äußerte der Abgeordnete 

Dr, Semler: »Wie ift es nun, wenn e8 ſich um Getreide ban- 

deit? Ich muß jagen, die Vorlage ift auf diefem Gebiete ſehr 

ſchoöonſam«. Darauf wurde ihm von links zugerufen: »Das ift 

ja ein ganz neues Worte. Das ijt es num keineswegs, wohl 

aber eines, das in feiner Verbreitung ſehr beichränft zu jein jcheint; 

nad) dem, was das Deutiche Wibch. 9, 1524 darüber anzujühren 

weiß, dürfte «8, wie auch Dr. Semler felbit, dem weſtnieder⸗ 

deutschen Sprachgebiete angehören. Die Bedeutung ift »[hunend«, 

es ſchließt fich an die zahlreichen anderen mit ſam gebildeten Adj. 

furditiam, Heidfam, duldfam, fügfam uſw. in Form und Bedeutung 

zwanglos an und verdiente wohl eine weitere Verbreitung. P. 

— Schr beachtenswerte Worte gegen die allgemeine Auſnahme 

fremdfpradhlihen Untertichts in die Vollsſchule bat ſüngſt Schul- 
diretor Gorges im Bezirlsichrerverein zu Auerbach ausgeſprochen. 
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Der Gedantengang des Vortrags war nad) den vom Vogtländer 
Anzeiger (Nr. 110 v. 14. April d. %.) abgedrudten Leitjägen der 
folgende. Kleinbürger und Landmann fommen meift mit fremden 
Völtern gar nicht in Berührung, der fremdipradhliche Unterricht 

hat daher in der Negel unmittelbaren Wert nur für Schliler, bie 

fpäter Handelsjchulen oder andere höhere Anftalten befuchen ſollen. 
Bildungswert aber hätte nur der gründliche, mit der Anlage ber 

Vollsſchule unvereinbare Betrieb. Was fie beſtenfalls erreichen 

fönnte, das bloße Parlierenlernen, ijt fein Hebel und fein Zeichen 

wirklicher Bildung, leider aber oft die Urſache des Dünfels, der 

Halbbildung; das Durcharbeiten deutſcher Sprachſätze hat höheren 

Wert als jenes. Kür die Klärung der Mutterſprache könnte die 

fremde auch in der Vollsſchule nußbar gemacht werden, aber 

man bedarf deſſen nicht. Daher iſt der frembipradlige Unter⸗ 

richt vom Lehrplane der Vollsſchule fernzuhalten und ber des 

Seminars nicht neben dem wertvolleren Latein mit neuen Sprachen 

zu belaften. Will aber eine Schulgemeinde aus befonderen Grüns 

den — wir jeßen beilpieläweije hinzu: in Seeftlädten — für eins 
zelne Scjüler fremdipradylichen Unterricht bieten, fo jind diefe in 

Sonberklafjen zu unterrichten. Der legte der fieben Leitfäße 
macht es dem deutfchen Lehrerſtand zur Pflicht, »mit aller Kraft, 

beſonders durch Belehrung der Bürgerſchaft, dahin zu wirken, 

daß hohler Bildungsbünfel und eitle Frembländerei 

immer mehr befeitigt, und daß die Bildungsſchähe deutſcher 
Sprache, deutichen Wefens und deutſcher Geiftesarbeit der Jugend 

erhalten und angeeignet werden, bamit fie bei der ftetig fortichreiten- 

den Völlervermiſchung ihre Kraft behaupten und ihren verebeln- 

den Einfluß auf die Menſchheit ausüben fönnene, Sn biefer 

Außerung ftedt nicht nur eine Mare unbefangene Einficht in die 

twirklichen Bedürfniſſe des Lebens, fondern auch dem weitverbrei- 

teten Bildungswahn gegenüber ein gut Teil tapferen Muted. Es 
würde ein Segen für unfer Volt werden, wenn ſolche Anſchau— 
ungen weiter und aud im die Kreiſe unjerer höheren Töchter: 

ſchule drängen, diefer Brut- und Pflegeflätte der Ausländerei, 

joweit nicht einzelne ftarte Perfönlichteiten, die im bewußten 

Deutichtum feft verankert find, das Gegengewicht gegen bie 

Lodungen der Fremdſprachen halten. 

— Die deutſche Sprache in dem deutfchen Kolonien. Zu ber 
Äuferung Dietrich Schäfers über die Ausfichten der deutjchen 
Sprade, im Auslande befonderd in unferen Kolonien zur 

Geltung zu kommen (Nr. 5 Sp. 137), iſt num ein Hinweis nad) 
zutragen auf die in der Neichstagsfigung vom 22. April d. J. 

fejtgeftellte Tatjache, daß die Milfionen in unferem Schutzgebiet 

Togo die englifche Sprache bevorzugen. Graf dv. Arnim, der 
darüber Beſchwerde führte, erwähnte 3. B., da eine Kirche mit 

einer englifchen Anſprache ohne ein deutſches Wort eingemeiht 
worben jei. Aus der Antwort des Kolonialdireltors Dr. Stübel 

‚erhellt, da die Miffionen fogar den Unterricht bisher nur engs 

liſch erteilt Haben und infolge davon die engliſch unterrichteten 
Eingebornen das Beſtreben haben, Togo den Rüden zu fehren. 
Nach längeren Bemühungen fe e8 erjt neuerdings gelungen, bie 

Mijfionen zur Erjepung des englifchen Unterrichts durch deutſchen 

— pom 1. Januar 1906 (?!) an — zu bewegen. Dann ſolle nur 

noch deuticher Unterricht erteilt und von der Negierung nur ſolche 

Miſſionen unteritügt werden, die ſich zur Erteilung beutichen 

Unterrichts verpflichten. Ob wohl irgend ein andres Bolt fo 
lange Geduld haben und, auch wenn die Schädlichteit erkannt, 

mit jo janften Händen zugreifen würde? — Gleichzeitig meldete 

die Deutſche Kolonialzeitung, dab die Neu Guinea: Komz 

pagnie ihre Verwaltungen im Schupgebiete angewleſen, für die 
Ausbreitung der deutfhen Sprache unter den farbigen Arbeitern 

3 
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mehr ald biäher gejchehen zu forgen, ben Gebrauch bes Pidgin- 

Englifchen einzuichränfen und es mit ber Zeit gänzlich entbehrlich 

zu machen. Sie hat damit bereits einen Erfolg erzielt. Ihre 

Stationdverwaltung in Seleo berichtet, da man dort, um zu 

einem raſchen Erfolge zu gelangen, jept jeden Tag mittags von 
127, —1"/, eine deutſche Unterrichtäjtunde abhalte und hoffe, 

in etwa drei Monaten mit den Arbeitern deutſch ſprechen zu 
fünnen. Die Mrbeiter zeigten für die Sache Eifer und madıten 

gute Fortſchritte. — Ühnlich günftige Nachrichten über die Aus— 
breitung der beutichen Sprache fommen von den Marſchall-Inſeln. 

In dem von der Jaluit-Geſellſchaft autgegebenen Geſchäfts— 

berichte für 1903 wird ausdrüdlic bemerkt, dak dank der von 

der Herz⸗-Jeſu-Geſellſchaft unterhaltenen Miſſionsſchule auch die 

deutſche Sprache allmäplicd mehr eindringe. — Es fit erfreulich, 

daß in der Südſee Anfiedler und Miffionare in der wichtigen 

Sprachenfrage Hand in Hand zur geben fcheinen, P. 

— Der Geh. Oberregierungsrat Prof. Dr. Stephan Wartzoldt iſt 
zu Berlin erft 55 jährig geftorben. Er hat dem Deutichen Sprad- 
vereine in den erjien Jahren feines Beſtehens angehört und ihm 

als Feſtredner auf der erflen Dresdner Hauptverfammlung und 

als Mitglied des Geſamtvorſtandes wertvolle Dienfte geleiſtet, 

auch jpäter, nachdem er 1900 von neuem dem Bereine beigetreten 
war, deſſen Ziele in feiner hohen Mmtsftellung erfolgreich gefördert. 

Ehre jeinem Andenten! 

Sprechſaal. 

Zuftreden, Zuftredieowen n. ä. 
(Bal. Ziſchr. 1902, 299. 1903, 60.) 

Mehrere freundliche Einfendungen ) ermöglichen «8 ung, etwas 
Genaueres über das eg Ser von »zuftreden« md 
»Zuftredemwege feitzuftellen. Danad find die Ausdrüde zu— 
nächſt nicht nur in Niederhejien (Kaſſel), Sondern aud in Ober- 
heſſen (Marburg) und in der Wetterau ganz allgemein üblich. 
v. Pfiſter jagt in feinen Nachträgen zu Bilmard Idiotilon von 
Krurheſſen S. 289: »Zuftreden bedeutet in Heilen allgemein 
‚näher gehen‘ (qugeben, einen näheren, fürzeren Weg geben), 
alfo etwa auf einem Pfade, über eine Höhe, im Walde ujıw., 
während man vielleicht auf gebahnter Straße einen Umweg machen 
würder, mn manchen Gegenden ift aber nur das Zeitwort 
gebräudlich, nicht da8 Hauptwort »Zuftred(e)wmeg«. So wird es 
für Stodhaufen und Röthges (Kreis Gichen) von Herrn Dirlam 
bezeugt; als zugehörige Hauptwörter dienen bier: »Der gerade 
Weg, der fürzeite oder fträdite Weg.« Neben »zuitreden« 
finden ſich ebenda die Wendungen: »die Strede geben, auf 
die Strede gehene Ferner iſt »zujtredene und »Zuſtred— 
wege (ohne e) in Najjau gebräuchlich, ebenjo »auf die Strede 
eben« und sabjtreden« Endlich wird jür die fiegerländiiche 
undart (Eichen in Wejtfalen) als allgemein gebräuchlich ans 

gegeben »abjtreden« und »auf Strede gehben«, und zwar 
n ben formen äfstrecke und op Streckte goh. 

So ergibt ſich ein geichlojjenes Gebiet für diefe Ausdrücke: 
zuitreden — Hejien, Wetterau, Naffau (wie es ſcheint, 

aud) alemanniih, j. Jahrg. 02, 230). 
abjtreden — Nafjau, Siegerland. 
auf (die) Strede gehen — Oberhefien, Nafjau, Sieger- 

land. Dazu Stredmweg bei Riehl (a. a. D.). 

Es fragt fih nun, ob die zufammengehörigen Ausdrüde auch 
über dies Gebiet hinaus gebräuchlidy find, und die verehrten Ver— 
einömitglieder jeien nohmals gebeten, Einſchlägiges mit möglichſt 
genauer Angabe des Verbreitungsgebietes jreumdlichit mitzuteilen. 

1) Den Herren Lehrer Dirlam in Stodhaufen (Oberheffen), 
A. Hellmann in Eichen (Weftf.), Dr. Heinrich Schäfer, Paſtot 
Bohl in Eisleben und Profeſſor Dr. Weinmeifter in Leipzig 
ſei bier bejtens dafür gedantt. 
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Wäſche ſchwaben (zu Sp. 61). 
Der gütigen Auslunft mehrerer öfterreihiiher Leſer) ver: 

danfen wir Aufllärung über den Ausdrud -Wäſche ſchwaben« 
Wenn die Wäſche vollftändig gewajchen ift, wird fie zuleßt noch 
eins oder zweimal »geichwabt«, d. b. in faltem, reinem Wafier 
kräftig bins und bergezogen, geichwenft, geſchwemmt, fo daß 
Seife und Soda grümdlid entfernt werden. »Schwaben« aber fit 
niederöfterreichiich (mieneriich) für »ichmweiben, ſchwalben« 
ſthulls ſteiriſcher Wortichak bietet »schmweiben«, Schmellers bayeriiches 
Wörterbuch »fchwaibene, in der Bedeutung: Ichwenfen, ſchwemmen, 
ipülen. Für die Verwendung bed dem bayeriſch-öſterreichiſchen 
Sprachgebiete angehörenden Wortes entnehmen wir Schmeller 
noch einige Beiipiele: »Megengüjie fchwaiben die gute Erde von 
abhängigen Aderfeldern fort. Der Bergftrom ſchwaibt Felſen 
und Steine Ind Tal herab. Die Wäſche fchmwaiben (im Waſſer 
ausichwenten). Gläfer ſchwaiben ſſchwenken, rincer). Den Stubens 
boden ausichwaiben (denfelben fegen, während man Wafjer darauf 
gießt)«. Johann Gabriel Seidl verwendet »Ihmwabene in feinen 
niederöfterreichiichen Gedichten aud in der Bedeutung »trintene. 
Neben ber zielenden Bedeutung bat das Wort auch die zielloie: 
bin und her ſchwanken, beionderd von Fylülfigkeiten. o vor 
allem ſchweizeriſch; bayerlich dann lieber in der Weiterbildung 
»fhmaibezen« {auch jteiriich »ichweibegens). Das Wort läht 
ſich zurückverſolgen bis in das frühe Mittelalter: mittelhochdeutſch 
sweiben, althochdeuiſch sweibön, und zwar in beiden Bedeu— 
tungen: ichmwenfen, ſchwenlend jpülen, und jich Schwingen, ſchweben. 
Für die Bedeutung »chweben« vergleiche man: daz iuwer lop... 
stiget unde sweibet hö (Walther von der Vogelweide) — daß 
euer Lob fteigt und ſich body ſchwingt; gotes gheist suneiböüda 
oba uuazsserum (BNdor) — jchmebte über den Wafjern. Und 
fo ijt denn >ichmweibene nicht nur begrifflich, fondern auch lautlich 
verwandt mit »jchwebene«; es verhält ſich zu ihm wie »Meiben« 
zu »Hebene Weiterhin ftellt es fich zu »jchweifen«, das lands 
ſchaftlich ebenjall® in der Bedeutung »ſchwenlen, ſpülen« ge 
braud)t wird; jo führt Schmeller an: »ein Faß mit Waſſer aut- 
ihweiiene (Prag) und das poſenſche »jchmweefen«. 

Braunſchweig. Karl Scheffler. 

Gleis oder Geleiſe? 
Im Maiheft Sp. 1-44 ift die Herleitung des Wortes »Gleis« 

von gleiten, hingleiten ſprachgeſchichtlich zunücgewiefen worden. 
Sie würde aber aud eine der fol erihtiaen Feten ded 
Wortd ganz wideriprechende falſche Begrifiöbefiimmung ergeben 
und beruht auf irriger Auffafjung des tedinifchen Vorgangs. Iſt 
nämlich das auf Nädern über das »Weleife« laufende Fahrzeug 
Sacıgemäh gebaut und richtig betrieben, fo daıf es auf dem »@r- 
leifee nicht gleiten, fondern es muß darüber rollen. Rolende 
— nicht: gleitende — Reibung iſt bier der techniiche Vorgang; 
und nicht wie ein Schlitten über die glatte Bahn bewegt ſich 
das Fahrzeug über das »Beleije«, fondern es fährt im »Geleiſe« 
Das ift das Wefentliche des »Geleiſes ⸗ es muß das Fahrzeug 
führen, lenten, geleiten. Nur dann ift ed brauchbar, wenn es 
dieie Aufgabe rihtig erfüllt; und das Seiten iſt vom Übel. 
— Berjagt aber das »Geleifee den Dienft und entgleift — nidt: 
entgleitet — das Fahrzeug, fo wird es empfindlich Har, was 
das >Geleife« eigentlich bedeutet. — Und mit welcher ungebeuren 
Sorgfalt müſſen die Eifenbahnterhniter bedacht fein, die »Spur« 
au halten, die Weichen richtig zu ftellen, kurz: dem »Geleife« jeinen 
Charakter treulich zu wahren. 

Aus dem Grunde empfichlt es fich, wo überhaupt zwijchen Geleiſe 
und Gleis geichwanft wird, dem Wefen des Wort auch die alte 
Sprechs und Schreibweiſe zu bewahren, wie fie fich doch im 
dem finnverwandten »&eleit« und »geleiten« fo ſchön er 
halten bat. — Sollte aber das e dem unruhigen, bier — wie 
an manch anderer Stelle — leider zu foarfamen Geiſte unlerer 
Zeit geopfert werden, jo möge doch dem »Gleis« darum der 
richtige Sinn nicht etwa ganz verloren gehen, wie es bei ber 
Einkbene Poſt ſchon geſchehen ift! 

Erfurt. G. Ihlow. 

In der Tat ſchwankt der Sprachgebrauch zwiſchen den beiden 
Formen ganz auffallend. Das bezeugt zufällig ein Yeitauffap 

1) der Herren Frölich in Graz, Guſtav Klein in Wien, 
Univerfitätäprofefior Dr. Ed. Martinat in Graz und Jojſef 
Banfel in Wien. Allen beiten Dank! 
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der Deutichen Aeitung, »Eifenbahnfragen in Südweſlafrila« 
(Nr. 109 vom 10. Mai), in dem nacheinander vortommt: die 
Inftandhaltung dev Geleiſe, eines neuen ſtarken Geleijes, 
1100 Meter Hartes Gleis, Legung des Geleiſes, das neue 
Gleis, Legen von Geleiſen. Hier bejtcht alfo in allen Bie— 
—— die alte Form, nur im Werſall der Einzabl ift die 
verfürzte vorgezogen. VBeglinftigt wird dieje vermutlich durch bie 
Übleitungen s»eingleifig, mehrgleifig, entgleifen«, in denen wie 
wohl aud) in »Eijenbabngleis« die Verkürzung durdigedrungen it. 

Im ganzen deutschen Eifenbahnwejen ijt die Form Gleis 
ſchon jeit einer Reihe von Jahren fejt eingeführt. Die einfchlägigen 
Reichsvorſchriften wie die Dienftvorichriften der einzelnen deutjchen 
Eifenbahnverwaltungen, in denen die Gleiſe ja eine jo große 
Rolle fpielen, kennen nur das Gleis; ebenjo die eifenbahntedys 
niſchen Zeitichriften, die großen befannten Lehrbücher über Eiſen— 
bahntechnif uſw. 

Etwas ift fanl im Staate Dänemark. 
Manch geflügeltes Wort verdankt jeine Nerbreitung einer ge: 

wiſſen auffallenden, bisweilen geradezu finnlojen Zufammenftellung 
von Begriffen. Das Erjorderni®, den verborgenen Sinn hervor: 
zuloden, und die dabei erörterten verichiedenen Meinungen haben 
ſicher großen Anteil an der Verbreitung jener auffallenden Wen: 
dungen. So heißt es ziemlich ſinnlos in der Bibel Matth. 19, 24 
»Es ift leichter, dak ein Kamel durd ein Nadelöhr gebe, 
denn daß ein Reicher ins Neich Gottes fomme « ; und Nömer 12, 20 
Wenn du das tuft, jo wirft du feurige Kohlen auf fein 
"Haupt fammeln« (die nleihe Wendung ſchon Spr. Sal. 25, 22 
»Denn du wirft Kohlen auf fein Haupt häufen«). Der Hinweis 
auf das Sinnloje in der Zuſammenſtellung dieſer Vearifie mill 
nicht janen, daf jemand, der fich ihrer bedient, ihmen eine ums 
Hare Bedeutung beilege, fondern nur behaupten, da dort an 
der Duelle, wo fie zum erften Dale zutage tritt, die Zufammens 
ftellung den Unbefangenen ftußig macht. 

n allen fällen ähnliher Art handelt e8 fich entweder um 
Überjegungen aus einer Sprache in eine andere oder um ſchwer 
zu prüfende fertig überlieferte Wendungen aus alter Zeit. 

Wenn man in dem erjten der beiden genannten Bearifiägefüge 
mit einigen Erflärern, welche ein Mikverftändnis beim Übergang 
der Redewendung aus dem Arabiichen ins Griechiſche annehmen, 
ftatt des Wortes »Hamel« dad Wort ⸗Schiffstau« einfept, To 
ift das Bild ohne weitered jedem erften beiten veritändlich und 
Har, und es darf füglich bezweifelt werden, ob die Verbindung, 
»dak ein Schiffstau durd ein Nadelöhr gehe«, aleiche Ver— 
breitung und Belannibeit gefunden hätte wie die Zuſammen— 
jtellung eines Samel3 mit einem Nadelöhr. In dem zweiten würde 
Sinn zutage fommen, wenn man für » Haupt« reuerjtätte (Herd) 
einiegt. Wir Menſchen des Streichhölzchen: :Jeitalters müſſen uns 
dabei vergegenwärtigen, mit welcher Schwierigkeit man ſich früher 
Feuer beichaffen mußte, wenn einem der Herd ausgegangen war 
und vielleicht weit und breit fein Herd brannte. 

Auch aus Shakeipeare ftammen mehrere aeflügelte Worte mit 
verblüfienden Begriffäzufammenftellungen. Gibt da die Überfepung 
immer den Sinn wieder, den der Tichter an der jedesmaligen 
Stelle feinen Worten geben wollte? Für das in der Überichrift 
herauägegriffene Wort ift mir unbekannt, ob es ſchon anderen auf: 
gefallen ift. Doch jcheint mir, daß ein jeder, der den Hamlet 
ſorgſam und mit nüchternem Verſtande lieit, bei der Erwähnung, 
daß setwas im Staate Dänemark faul jeie (1, 4 Ende), 
fojort ſtußt. Hamlet hat im Selbitgeiprädhe den wahren Grund 
feines unertlärlichen Nedend und Benehmens durchblicken laſſen: 
die Eile, im der fich die Mutter einen Monat nach dem Tode des 
hochverehrten Vaters mit deſſen ſcheußlichem Bruder vermählte, 
hat ihm die Gewißheit über ſchändlichen Verkehr gegeben, und 
dieje Gewißheit legt Ihm die unausführbar ſchwere Pflicht der 
Blutrache auf, wenn ander& er des chrenmwerten Vaters würdiger 
Sohn fein will. Mit ſolchen Getühlen im Kerzen wird er von 
feinen Bertrauten um Mitternacht zu feines Baters Geiſt geführt, 
und der Geiſt winkt ihm mitzugehn: 

»Hamlet. Mein Schidiel ruft, 
Und macht die kleinſte Ader dieſes Leibes 
So feft ala Schnen des Nemeer Löwen. 

(Ter @elft winke.) 
Es winkt mir immterfort: laßt los! 

{seikt fi los.) 
Den mach’ ich zum Geſpenſt, der mich zurüdhält! — 

Beim Himmel! 
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Ich fage, fort; — Boran! ich folge bir. 
(Der Geiſt und Gamlet ab.) 

Horatio. Er fommt ganz außer ſich vor Einbildung. 
Marcellus. Ihm a Wir dirfen Ihm nicht fo gehorchen. 
Horatio,. Kommt, folgenwir! Weld Ende wird diesnehmen ? 
Marcellus. Etwas ift faul im Staate Dänemarks! 
Horatio, Der Himmel wird es lenten. 
Marcellus. Laßt uns gehn.« 

(Überjegung von A. W. Schlegel). 
Was follte die Erwähnung irgendwelches faulen Zuftandes im 

Staate Dänemark überhaupt im Stüde? welche Beziehung follte 
er zur Handlung haben? Aber was in aller Welt foll jie an 
der Stelle, wo fie jteht? Dort jcheint fie ohne Sinn und Verſtand. 

Bur Löſung bedenfe man ziveierlei: 1. dab das Wort »state« 
im heutigen Sinne von Staat (Landesverwaltung), wie das 
deutiche » Staat« felbit, zu Shakeſpeares Zeiten, wenn überhaupt, 
fo nur in der Mehrzahl aebraudt wurde; 2. dab Shalejpeare 
e8 liebt, Fürſten einfach durch den Namen ihres Landes zu bes 
zeichnen: France ift der König von frranfreih, Burgundy der 
Herzog von Burgund, und Denmark ijt Hamlet, wie ſchon im 
Anfang des Stüdes (I, 1) der verftorbene Hamlet die »Hoheit 
des begrabenen Dänemarte heiht. Die Worte Something is rotten 
in the state of Denmark überfegen ſich aljo zwanglos: » etwas 
ift angefault (Fran) im [Geiftes-] Zuftande Hamlets«. So übers 
jet fügt fich der Gedanle ſchlicht umd einfach ein: er erflärt ung, 
warum Marcellus dem Hamlet nicht gehorchen will, er begründet, 
warum Marcellus und Horatio es jlir dringlid halten, Hamlet 
zu folgen. Aber freilich — damit verwandelt ſich der warme dichterifche 
Hauch oder vielmehr Nebel diefer Zeile in falte reizloſe Proja, 
und die deutihe Sprache verliert dann eine ſchöne, kräftige Nedes 
wendung, und mit ihr das Franzbſiſche und alle Spraden, die 
dies geflügelte Wort aufgenommen haben, einſchließlich des Eng- 
liſchen jelbit. 

Oberlehrer Dr. Branſcheid. Schleujingen. 

Mummentbat. 
&o heiht der Name einer Strafe in meiner Vaterſtadt Dueb- 

linburg. Er iſt ſchon 1335 urkundlich belegt und Tann daher nicht 
von dem Namen der befannten Bierart Een werben, ber 
erſt 1492 eriheint (f. Kluge, Etymol. Wb. d. d. Spr. 6. Aufl.). 
Schon Stleemann, Die Familiennamen Quedlinburg und ber 
Umgegend. Quedlinburg, H. C. Huch, 1891. ©. 202 vermutet, 
dak der Name mit mumme »Larve« zujammenhänge, doc barf 
der Umitand, daß bis im die fechziger Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts in einer Scheune diefer Strahe Theateraufführungen 
ftattfanden, nicht als Beweis gelten. Wltere Leute wuhten, daß 
»dad Schaufpielhfaus« früher landwiriſchaftlichen Zwecken gedient 
hatte. Immerhin ift es nicht ausgeſchloſſen, daß hier in früheren 
Jahrhunderten Fatnachtsbeluftigungen ftattfanden. Ju Hebels 
Schapfäftlein des rheiniſchen Hausfreundes (Ausg. v. DO. Behaghel 
in Kürjchners Nationalliteratur S. 100) leje ich: » Sein Bater gab 
ihn in feinem 16. Jahre einem jogn. Viehdoltor von Mummens 
thal in die Lehre.“ Sollte diejer alemanniſche Ortdname zur 
Erllärung des norddeutichen Straßennamens herbeigezogen wer 
tünnen? 

Northeim. R. Sprenger. 

Eine Goetheihe Verdeutihungn von Noyalift, 
Schon Goethe hat »Royalift«, das wir jept durch ⸗Königlich Ge— 

finnter, Anhänger des Königtums, KHönlgdtreuere wiedergeben, 
eigenartig verdeuticht. Er jchreibt (Nampagne in Frankreich, Sämtl. 
Werte ber. v. Ludwig Geiger Bd. 27 S. 9)3: »Königiſch Ges 
finnte, und aljo unfere Freunde .... bedauerten, dai wir in 
diefed Warengewölbe zufällig gelommen und dem jchlimmften 
aller Safobiner, der mit feiner ganzen Familie nicht® tauge, fo 
viel ſchönes Gelb zu löſen gegebene. Das Eigenichaftswort 
tönigiſch — föniglid, das Goethe wohl Lutherd Bibelüber— 
fepung entnommen bat (vgl. Joh. 4, 47), tft mittel der en 
filbe ich, wie türfifch, öfterreichiich ufiw., von König gebildet. Ähn— 
lich jagt Luther auch weibijch ftatt weiblich — der im der 
neueren Sprache beftehende Unterſchied zwiſchen beiden Worten 
findet fich bet ihm noch nicht — und adelijch jtatt adelig. Wei 
jeinen Beitgenofjen finden fih kirchiſch, keiſeriſch, herzoglſch, 
biihötif 4 mordiſch und zahlreiche andere Bildungen, die man 
3. B. im Joſeph Kehreins Grammatif der deutihen Sprache des 
15. bis 17. Jahrhunderts 2. Bd. S. 8uff. verzeichnet findet. 

Northeim. —— R. Sprenger. 
3* 
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Sur Shärfung des Spradgefübls. 
237) »Die geiftigen Ges 

bilde der Vergangenheit wirten 
ſchöpferiſch, jelbjttätig weis 
ter und fpotten jeder Formel, 

um dad Mafı ihrer Kraft zu bes 

rehnen, die Weiſe ihrer Wirt: 

famteit zu beftimmen.« (Aus 

einem  religionsphilojopiichen 

Werke, mitget. von E. Nieder» 

müller in Eiberfelb.) 

237) Die geiftigen Ge— 

bilde der Vergangenheit wirken 
jelbfttätig, ſchöpferiſch weiter 

und fpotten jeder formel, nad 

der man dad Mak ihrer Kraft 

berechnen, bie Weije ihrer Wirk: 

ſamleit beftimmen könnte. 

Nach dem BWortlaute mühte man annehmen, da »bie 

geiftigen Gebilde« felbft die Abfiht haben, das Maß ihrer 

Sraft zu berechnen. Schöpferifch, jelbittätig — umzu— 

ftellen, weil ſchöpferiſch einen höheren Grad der Selbittätigfeit 

bezeichnet (Erbe). 

238) »Die in meinen Bei: 

trägen 66 vorgebradte Ver—⸗ 

mutung teile ich auch jeßt 

nod.e (Aus einer wiſſenſchaft⸗ 

lichen Zeitſchrift, mitget. von 

Prof. Dr. Gartner in Anne 

brud.) 

238) Die in meinen Bel- 

trägen 1566 vorgebradhte Ber- 
mutung hege ich auch jet roch. 

»Teilen« verlangt die Angabe einer Perjon, mit der man 
die Meinung, Vermutung teilt. Kann man fie mit ſich jelbit 

teilen? 

239) »In ber in umjerem 
Krantenpfleges Anftitut . . . 

eingerichteten Polyllinit ers 
halten unbemittelte Kranle un= 

entgeldblih Rat —« (Ans 

zeige in einer Zeitung, mitget. 
von Prof. Dr. Beinmeifter in 

Leipzig.) 

239) In ber in unjerer 

Krankenpflege: Anstalt Kranken⸗ 
haus, Kranlenheim) eingerichte- 
ten Sprechſtunde fürlinbemittelte 

erhalten bedürftige Kranke un⸗— 
entgeltlih ärztlichen Rat. Oder 
fürzger mit der überſchrift: 
»Kranlenheim. In unjerer 

Sprechſtunde f. U. erhalten —« 
(Saalfeld). 

Es Heißt Poliklinik, nicht, wie man fo oft lejen muß, 
Polyklinit. Denn dieſes Wort 
ſondern von öl die Stadt abgeleitet. 

tft nicht von moi, viel, 
Urſprünglich bes 

zeichnet ed die Behandlung von Kranlen in der Stadt, im 
Gegenſatz zu der Klinik der Hochſchule. Jeßt wird es ges 
wöhnlih im Sinne einer Ärztlihen Sprechſtunde für Unbe— 
mittelte gebraucht. »linentgeldlich« iſt ein Nechtichreibungss 
fehler (» Rechtichreibfehler«e Erbe). Denn es hängt nicht mit 
Gelb zufammen, fondern mit entgelten; unentgeltlich iſt das, 
wofür fein Entgelt gefordert wird. 

240) »Humbolbt Hatte die 

Welt In größerem Umfange 
geiehen, als fo leiht em 
anderer.e (Rante, Aus dem 

Briefwechſel Friedrich Wil: 
helms IV. mit Bunſen, S. 330, 
mitget. von Prof. Dr. Gombert 
in Breslau.) 

240} Humboldt hatte die 

Welt in fo großem Umfang 
gesehen, wie micht leicht ein 

anderer — oder: Nicht (fo) leicht 

hatte ein anderer die Welt in 

größerem Umfang gejehen als 
Humboldt. 

Vermiſchung zweier Ausdrudsweilen. Andere Beifpiele: 
» Während Olga friich und elaftiich ausfieht wie je — « ftatt: — 

wie immer oder: — frifcher und elaftifcher ausſieht als je 
(aus einem Noman, mitgeteilt von Dr. Neubet in Stuttgart). 

»Ich fann die Milch allen Müttern nicht angelegentlichſt 
genug empfchlen« ftatt: nicht angelegentlih genug oder: an- 
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gelegentlichft (aus einem Zeugnis in einer Gefhäfttanpreifung). 
»Der Einmwanbdererzug hatte über 500 Fahrgäfte. . ., von 
denen die gröhere Mehrzahl tot oder ſchwer verwundet 
ifte (Beitungsmeldung 1901) ftatt: die größere Zahl oder: 

die Mehrzahl. »Ein noch unverheiratet geweſener Herr 

in 30er Jahren . . . wünicht fich zu verebelichen« ſtatt: ein 

noch unverheirateter Here — ober: ein noch nicht verheiratet 

gewefener Herr (Heiratigefuch 1900). ⸗Wiſſenſchaftlich jtcht 

das Wert nun alles andere als auf der Höhe neuer 
Forichungs (Blicherbeſprechung aus der Feder eines Univerſithts⸗ 

profefjors, mitget. von Dr. Wülfing in Bonn) ftatt: — fteht 
durchaus nicht auf der Höhe neuer Forſchung oder: — iſt 

das Wert alles andere ald eine Förderung der Wijjenichaft. 

Geprüft von den Herren Behagbel, Brenner, Erbe, Gartner, 
Gombert, Heinge, Full, Lohmeyer, Lyon, Matthias, Pierih, 
Saalfeld, Scheffler, Wappendans, Wülfing. 

Bemerkungen über die vorfiehenden Säpe, Beiträge u. a. bittet 
man einzujenden an Profefior Dr. Dunger in Dresden: Plauen, 
Kaiperjtrahe 125. Een 

Gegen die Verbeſſerung des Sahes Nr. 205 zur Schärfung 
de3 Sprachgeſühls (5. 152 deö vorigen Jahrgangs) erhebt Herr 
Geh. Juftizrat W. Genfel in Dreöden einige, wie mir fcheint, 
wohlbegründete Bedenfen ſachlicher Art, die ſich namenilich auf 
die Anordnung der einzelnen Süße beziehen. Nach feinem Ur— 
teile müßte die Verbeflerung fo lauten: „Das Nınisgericht Bremen 
hat gegen den... . &., der in dem Berdachte jteht, ein Gelb: 
täfchdhen mit 8.4 50 & geitohlen zu haben, am 1-1. Januar 
1901 Haftbefehl erlafien. Der Beſchuldigte hat hiergegen Be: 
ſchwerde erhoben. Die Beſchwerde ift begründet. Tas Amt: 
ericht ftügt den Hafıbefehl darauf, daß 2. in Gegenwart des 
eftohlenen an das Bett, unter defien Kopfliſſen dieſer das Geld: 

täfchchen aufbewahrte, herangetreien, bei der Nüdfehr des Be: 
ftohlenen aber ebenjo wie das Täſchchen verſchwunden gemeien 
ift. Der Verdacht, der fidh daraus ergibt, lann jedoch nicht als 
ein dringender anerfannt werden, weil der Diebſtahl auch von 
einem anderen ausgeführt worden jein fann, während fich der 
Beſtohlene, um ſich zu wachen, außerhalb des Schlafraums auf: 
gehalten hat (— oder kürzer: weil der Diebitahl während ber zeit: 
weiligen Abwelenbeit des Bejtohlenen aud) von einem anderen 
ausgeführt worden fein fann). Es fommt dabei in Betracht, daß 
der Beſchuldigte noch unbejtraft iſt.« 

In den Worten: »der Verdacht lann nicht als ein drin: 
ender anerkannt werden«, ijt die Wendung »als ein dringender« 

abjichtlich nicht umgeändert worden zu »al® dringend«, weil in 
ber Strafprogehordnung ein Unterschied gemacht wird zwiſchen den 
verſchiedenen Verdachtegründen. Ein Haftbefehl darf nur erlafien 
werden, wenn ber beitehende Verdacht zu der Klaſſe der drin 
genden Berdachtsgründe gehört. H. D 

Bücherſchau. 

Wunderlich, Hermann, Der Deutſche Sapbau. Zweile 
vollftändig umgearbeitete Auflage. Stuttgart, Cotta, 1901. Bd. 1: 

XLIIu. 418 S. Bd. 1: Nu 4416. 

Die bedeutendſte neuere Erſcheinung auf dem Gebiete der 
deutſchen Syntax iſt Wunderlichs Denticher Sapbau. Die vor: 
liegende zweite Auflage iſt eine völlige Umarbeitung der eriten, 
aus dem einen mittelitarfen Band jind zwei jlarte Bände ae 
worden. Während fid Wunderlich in der erften Auflage haupt: 
ſächlich auf das Neuhochdeutſche beichräntte, führt er uns jept die 
einzelnen ſprachlichen Ericheinungen auf breiteftem geſchichtlichem 
Hintergrunde vor, von ihrem eriten Muftreten bis in die meuelte 
Zeit; ja er begmügt fich nicht damit, feine Belege aus der Schrift: 
ſprache zu entnehmen, ſondern zieht auch die Umgangsſprache und 
die Mundarten mit heran. Ten gewaltigen Stofi, den er mit 
großem Fleiße —— rei bat, behandelt er in den drei 
Abteilungen: »Berbume, »Nomen und Pronomen«, und »Par- 
tileln als Sapbindemittele, Überall geht er dabei von dem Sup 
aut; denn »der Sap iſt die eigentliche Form, in der die Spracht 
ſich darftellte. Das einzelne Wort erhält erjt durch feine Stelung 
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Innerhalb des Gates feine befondere Bedeutung. Aus diejem 
Grunde benennt er, obaleich er fonft recht viele Fremdwörter als 
Kunflausdrüde verwendet, jein Wert nidt mit dem üblidyen 
Fremdausdruck Syntax, fondern mit dem deutſchen Namen Sapbau, 
um ſchon dadurd) feinen Standpunlt zu lennzeichnen. Wie er im 
Gegenſatz zu den früheren Muffajiungen das Wefen des Sapes aufs 
gefaht willen will, jegt er in der Einleitung zum erjten Bande 
ausführlid auselnander. Er betrachtet es als feine Aufgabe, 
darzulegen, wie ſich die verihiedenen Spradericeinungen im 
Laufe der Beiten entwidelt babın, und bemüht ſich dabei, bie 
geiligmn Vorgänge aufzuipiren, die zu Veränderungen in der 
usdrudswelie führten. Dan vergleiche z. B. feine Auseinander⸗ 

jegungen über daß (11,206 ff... Das Bindewort daß umd das 
Fürwort das, die jept in der Rechtichreibung fo jtreng geichieden 
werden, find von Haus aus dasſelbe. Der Sag sich weiß, dah 
er konımte lautete urſprünglich »ich weih das, er fommt.« Das 
Fürwort »das« deutete alfo zuſammenfaſſend auf den folgenden 
angejchlofienen Hauptjat hin, wie wir auch jegt noch Ähnlich 
fagen: Das weiß ich, daß er fommt. Wie biefes Fürwort alls 
möäblich zum Bindewort eritarrte und der beigeordnete Sah zu 
einem untergeordneten wurde, weit der Verſaſſer an zahlreichen 
Beifpielen der Älteren Sprache in anziehender Weife nach. Ebenfo 
einleuchtend ift feine Erklärung des Sprachgebrauchs, daß Berg-, 
Wald- und Flußnamen mit bem Geichlechtswort verbunden werden, 
während Städte= und Yändernamen wie die anderen Eigennamen 
gewöhnlich kein Beichlechtäwort zu fi nehmen. Vorſchriſten für 
den jepigen Sprachgebrauch ſtellt er nur jelten auf. In der lehr— 
reichen Beiprehung des Wörthens als (duch Tonſchwächung 
entitanden aus aljo, 11, 386 #.) berichtet er, dab im ber neueren 
Sprade wie in die Stellung von als nad dem Stomparativ 
eindringe — namentlich von der mündlichen Redeſorm her (seine 
günftigere Stellung wie jeßte); er erwähnt, daß Schopenhauer 
und andere dies befämpfen, bat aber felbit fein Wort des Tadels 
dafür. Gegenüber der jepigen Beſehdung des Fürworls derielbe 
im Sinne von er oder diejer weiſt er darauf bin, daß es in diefer 
Bedeutung ſchon in frühneuhochdeutſcher Zelt und namentlidy bei 
Luther jehr beliebt jei, ja ſogar im Mittelbochdentichen bereits 
vortomme, wie im Meier Helmbredt 22: Ein meier der hiez 
Helmbrecht: des sun was der selbe kneht, von dem daz 
macre ist erhaben (IT, 271 ff)) Doch fügt er binzu, daß unfere 
Sprache nur gewonnen habe, feitdem der Wideripruch gegen dieje 
Form erwacht fei; er habe und genötigt, auf den Pronominal- 
gebraud) zu achten und ums mit dem einfachen der zu behelfen, 
wo dies angängig fe. Befremdlich ift fein Standpunkt in der 
Behandlung des Beilfages (Appofition). Er hält die Forderung, 
daß das Wort des Beiſatzes in demfelben Falle jtehen müſſe wie 
das zugebörige Hauptwort, für unberechligt. »Es ijt allerdings 
unverfennbar, daß bei engerer Anlehnung der Appofition an das 
beherrjchende Subftantiv newerdings Immer mehr die Stongruenz 
angeftrebt wird, doc ift gerade dieſe Kongruenz geeignet, den 
Unierſchied zwiſchen Appofition und Attribut zu verwiſchen, die 
Selbjländigleit der Appofition zu untergrabene (11, ©.20). Die 
Beifpiele, die er zur Begründung dieſer Anficht anführt, find 
wenig re drug Bei dieſer Übergroßen Duldfamteit ift es 
auffallend, daß er ih gegen die Verwendung der Umſtandswörter 
auf-mweife als Eigenihafttwörter durchaus ablehnend verhält 
(II, 224). Wendungen mie: teilweile Erneuerung, zwangsweiſe 
Verſteigerung, jchrittweiie Berichlechterung, vorzugsweile Beriid- 
fihtigung, iufenweifer Fortfchritt u. a. find fo in den allgemeinen 
Sprachgebrauch übergegangen, daß fich jelbit firenge Verfechter 
der Spradrichtigfeit, wie Albert Heine und Matthias, nicht mehr 
dagegen jträuben. (Vgl. auch Zeitichr. 1904 Sp. 21.) Daß Umijtands- 
wörter zu Eigenfchaitswörtern werden, lommt ja auch jonft häufig 
vor. Dan denfe nur an zufrieden (eigentlich zum Frieden), uns 
gefähr (früher ohngefähr, d. h. ohne Gefahr, gevaere), vorhanden 
(vor den Händen), behende (bei der Hand), anderweit (andere 
Weide), einzeln, ferner, weiter u. ä., die unbedenklich als Eigen— 
ſchaftswörter gebraucht werden, obgleich fie Umſtandéwörter 
find. Bei den Wörtern auf — weile ift diefer Übergang um 
jo berechtigter, weil dadurch ſchwerfällige, langwellige Umfchreibungen 
vermieden werben. Kürzer und treffender iſt duch eine »zwange- 
weile VBorführunge als eine »zwangsweile vorzumnehmende Vor— 
führunge, ein »teilweifer Erfolge als ein »teilwelle erzielter Er— 
folge, eine »bruchhtüdweife Veröffentlihung« als eine »Beröffent: 
lichung, die brudyitüchveiie erfolgte. An der Sprache des Rechts, 
namentlich auch in unferen gut geichriebenen neuen Geſetzbüchern 
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ift dieſe Ausdrudsmweile allgemein gebräuchlich, fie findet ſich aber 
auch jhon, wie Wunderlich felbjt zugibt, bei Leifing, Goethe und 
Herder — da wird ung wohl nichts übrig bleiben, als fie als 
Sprachgebrauch anzuerkennen. 

Mag man aber auch in diejem oder jenem Punfte nicht mit 
Wunderlich einverftanden fein, darüber fann fein Zweiſel fein, 
da, wer fich eingehender mit ſyntaltiſchen Fragen beichäftigen 
will, dieſes umfaflende, auf vieljährigen gelchrien Forichungen 
beruhende Wert nicht entbehren kann. 

Dresden. Hermann Dunger. 

Nagl, I. ®., Geographiihe Namenkunde. Leipzig- 
Wien, Deutide, 1903. 1366 5.4. 

Lohmeyer, Th, Die Hauptgejepe der germaniſchen 

Flußnamengebung, hauptſächlich an nord» und mittel— 

deutſchen Flußnamen erläutert. Stiel, Lipfius u. Tijcher, 

194. 325. 120.4. 

Einleitend weift Nagl mit Recht auf zwei Punkte hin, die bei 
der Ortsnamenſorſchung bisher nicht immer genügend gewürdigt 
morben find, nämlich die Kenntnis des jeweiligen Geländes und 
feiner Ortsmundart. Ec verbreitet ſich dann über die wichtigsten 
Grundjäge, die bei der Erllärung von Ortönamen Geltung haben. 
An der Hand befonders ausgeprägter formen werden die erd- 
fundlihen Namen uns fernftehender Bölfer, uns ftamm= und 
hulturverwandter Völker, endlich folhe der Deutichen und Stan- 
dinavier beſprochen. Die regelmähigen Entwidlungefiufen werden 
an Gewäſſer⸗, Berg⸗, Flur, Yänder= und Völkernamen beleuchtet. 
Den Schluß bilden Kuſtur⸗ und Siedlungdnamen. Sehr lchrreich 
und überzeugend find beſonders die bildlidyen Darftellungen folder 
Drte, deren Lage in auffälliger Übereinjtimmung mit ihrem Namen 
ſteht (Stufitein: Hufe, Matterhorn: Matte, Zer- matt). Auch hier 
zeigt ſich recht deutlich, daß noch weit mehr als bisher Einzel— 
forihungen von Orts- und Heimatfundigen auf eng umgrenztem 
Gebiete eine unumgängliche VBorfiufe für die Erſorſchung von Orts— 
namen bilden müſſen. Das vorliegende Werk, das eine »meihodiiche 
Anwendung der namenkundlichen Grundjäpe auf das allgemein 
zugängliche topographliche Namenmaterial« darbietet, wird jedem 
Ortsnamenſorſcher hochwilllommen feht. 

Auch Lohmeyer, der als eifriger Forſcher auf dem Gebiete 
der deutichen Namenkunde in Fachkreiſen längft befannt ift, hat 
in feinen zablreihen Schriften immer wieder auf die Bedeutung 
der Kenntnis des Geländes hingewleſen. In der genannten 
Schrift führt er weitere Beifpiele an für die von ihm aufgejtellten 
und ſeit Jahren verfocdhtenen Geſetze über die germariihe Fluß— 
namengebung, daß nämlich die Flüſſe ihren Namen meist in der 
Nähe ihrer Duelle erhalten haben, dak diefe Namen an das be: 
nachbarte Gelände, namentlich an die Geſtaltung oder Beſchafſfenheit 
der Quellhöhe anknüpfen, und daß endlich die germanifchen Fluß— 
namen entweder aus einem einfachen Grundwort jür Fluß, wie 
aha, apa, trawa, asa, mana ujmw., beftehen oder aus einen Be— 
ftimmungswort in Verbindung mit einem dieſer Grundwörter. 
Manche diefer Grundwörter ftellen verkürzte fyormen dar, deren 
Anbängefilben abgeichliffen find, fo trawa aus trawena, asa aus 
asana. Hierin unterfcheidet fich des Verfaſſers Anficht weſentlich 
von der Förſtemanns, der jene Endfilben irrig als bloße Ans 
hängefilben anjah; Lohmeyer erlärt fie für abgefchliffene Ohunds 
wörter. Much wenn mar dem Berfafier in feiner Bevorzugung 
deutſcher Grundwörter bei der Erklärung von Flußnamen nicht 
immer beipflichten fan, bleibt es doc) unjtreitig fein Werdienit, 
die deutſche Namenforfdiung in neue Bahnen gelenft zu haben. 

Barmen. Leithäuſer. 

Zeitungsſchau. 

Aufſähe in Zeitungen und Zeitſchriften. 

Streifereien durd die Amtes und Forſtmanns— 

ſprache. Von Frip Müde. — Deutiche Forfizeitung (Neudamm) 

vom 22, Februar und 1. März 1003. 

Angeregt durch den befannten Vortrag des Regierungss Bräji« 
denten Rothe über dem Hanzleiftil und durch die Beitrebungen 
unferes Sprachvereins, geht Mücte jeit einem Jahrzehnt den unnüten 
Fremdwörtern und ten Auswüchſen des Kanzleiſtils im Forſiſach 
zu Leibe und jchlägt für feltener vorfommende Fachwörter der 
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Weidmanusſprache eine einheitliche Schreibung vor, die er an ber 
Hand von Sanders, Duben, Kluge, Fuchs, Vogel, Lyon, Wende, 

ter, Saalfeld geichichtlich zu rechtfertigen jucht. »In lojer Reihe · 
behandelt er die verfchiedenen Namen fiir den Wald (Forſt, Buſch, 
Heide, Tanger, Hag, Hain, Horit, Tann) und befien Teile 
(Schleute, Late, Lache, Fenn, Tümpel, Tobel, Kol), die ver: 
ichiedenen Nebenformen von Baumnamen (u. a.: Ahre, Urle, 
Ehre, Ohre für Bergahorn; Eppelere, Weiheber, Beihlöber für 
Feldahorn; Aſpe, Epe für Eſpe; Elfe für Erle; Eve, be für 
Eibe; Fohre, Kiene, Tangerbaum, Zürbelkiefer für Sliefer; Ohräne, 
Nottanne für Fichte; Hafter, Hombaum für Hainbuche — id) 
führe nur an, was ich in Matihias, Vollſt. kurzgeſaßtes Wörter: 
buch, nicht finde), ferner die Ausdrüde, die ſich auf die Forfts 
arbeit beziehen (eine Fahdaube iſt auch »Dauge, Düge, Pipes; 
das Sceitholz wird in »Bammen« freuzweile aufgeſchichtet; eine 
»Beuge, Beige« Reifig; der Baumſtamm heit »Stod, Stubben«, 
was im Boden ſiehen bleibt, der »Studen, Stumpen«; ftodiges 
Holz nennt man: beronnen, foich, Uppſch, mürſchelig; feblerhaftes: 
bradig, drehwüchſig, ipanrlidig); Ansdrüde für das Leben und 
die Verhältniſſe der Waldarbeiter (Büdner, Inftmänner; Zil— 
hube — Zeidlerhufe; Fehmgeld — Schmweinemaftgeld; Heidemiete; 
mudite, mudig, möhr — weich, ſchlaff). Hierauf zählt Müde eine 
Meihe von Redensarten und Sprihwörten auf, die alle aus 
ber Weidmannsſprache herzuleiten ſeien. In der Titelfrage tritt 
er entichieden für die . eutichen Namen (Förfter, Oberförfter, 
Forfimeiiter ufw.) ein, fatt der lächerlichen »Forjifandidaten« 
u. dgl. Den Schluß gibt er eine Lifte von 81 Wörtern, jür die 
er eine einheitliche Screibung vorichlägt; ſelbſt für die Zeichen: 
fepung in Fachberichten macht er jadhliche Borjchläge. Die fleikige 
Sammelarbeit ift anregend zu leſen, jchwer aber in kurzen Wor: 
ten zu kennzeichnen. Wir danfen dem Fachmann dafür, daß er 
in feinem Stande Teilnahme für rein fprachliche Fragen zu weden 
ſucht; jein vebliches Bemühen im Dienit unfrer Mutterjprache ift 
um fo notwendiger, als in den Standedipradyen die Sachkenntnis 
des Spradforf allein nicht zum Ziele tommen kann. 

Bittau. Sablender. 

Unfere Geſchäftsſchilder. Eingefandt vom Zmweigverein 
bes Allgemeinen Deutſchen Spradwereind. — Leipziger Toges 

blatt vom 1. Mpril 1904. 
Nahjahmendwert für unjere Ameigvereine! Bon dem Ge- 

banken geleitet, da der Allgemeine Deutiche Spracdverein jagungs- 
gemäh auf die jpradhlichen eig rin in allen Gebieten des 
öffentlichen Lebens einzuwirlen juchen joll, jtellt der Leipziger 
Spradjverein die ſprachlichen Fehler auf den Geſchäfte ſchildern 
flar und deutlich, aber ohne jemand d verlegen, zuſammen. 
Das ift um fo verdienftlicher, als dieſe Verftöhe, weil auf offener 
Straße allen Bliden, aud; denen der lernbegierigen Jugend aus- 
eſetzt, von gemeingelährliher Wirfung find. Am meiften wird 
n ber Anwendung und Weglafjung des Trennungs= oder Binder 
zeichens gefündigt: Binfel und Bürftenfabritant; Herren Sohlen 
und Abjäge. Sodann wird vielfach gegen die Rechtichreibun 
gefündigt, zumal wenn es fih um Fremdwörter handelt. Fabrif, 
Produkte, Artilel werden häufig falich gefchrieben, Kognak und 
Grog werben geradezu mißhandelt; bejondere Schwierigkeit macht 
nicht felten das x, das mit y, wohl auch mit a verwechſelt wird. 
Nun aber gar die Verftöhe gegen die Sprachrichtigkeit, befonders 
wenn bie Inſchrift einen ganzen Sat vertritt: Milchtrinfgalle in 
Gläſern und dergleichen. Bon ben zur Vermeidung berartiger 
Fehler vorgeſchlagenen Mitteln jcheint mir das vom Leipziger 
Hweigverein gewählte das richtigfte zu fein: durch feine Zeitungs: 
aufläpe aufzullären und die Aujmerfiamfeit der Allgemeinheit auf 
derartige ſprachliche Verjtöhe zu lenten. Mar Erbe. 

Redensarten. Bon Dr. Heinrih Pudor. — Beilage 
der Leipziger Neueften Nachrichten vom 2, Mai 1104, 

Der Verjaſſer geihelt den gedanlenloſen Gebrauch ſprichwört 
licher Wendungen und nichtsjagender Nedensarten, der nur auf 
Dentjaufgeit beruhe. Statt Geibfttätig zu fein und wirklich unjere 
Meinung in Worte zu ſaſſen, plappern wir fremde Anfichten 
und Ausdrüde nad). Mar Erbe. 

Die Sprache des deutjchen Kaufmanns. Bon Albert 

Silbermann. — Nationalzeitung vom 23, April 1904. 
Jedenfalls unter Zugrumdelegung feines in Brünn gehaltenen 

Vortrags, über dem wir in unjerer Aprilnummer Sp. 108 be 
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richteten, führt Silbermann aus, daß nacheinander das Lateiniſche, 
Franzöſiſche und Jtalieniſche Fremdwörter in die deutliche Handels: 
ſprache lieferten und der Echmulft des fiebzehnten Jahrhunderts 
fie fo vergiftete, dah fie jede Natürlichkeit und Armut verior. 
Wortgeiz, Formellram und Gleichgültigkeit ſchufen allmählich ein 
Sonderwejen im deutſchen Spradlörper. Zu welder Torheit die 
Gedantenlofigleit im mündlichen wie ſchriftlichen Ausdrud geführt 
bat, zeigt die Wendung »"/, Rofte, die man mitunter in Gejchäfte- 
briefen lieft und die aus »p (= per) Poſt« entitanden iſt. 

Mar Erbe. 

Modern Language Notes. XIX. Nr. 3 umd 4. Balr 
timore (März und April 1904). 

E. Jonas erörtert (S. 79 und 80) die Frage, ob »aufe in 
folgender Stelle zeitliche, zwedliche oder örtliche Bedeutung bat: 
Goethes Götz von Verlichingen 3, 6 »Wiht Ihr auch, wie Jhr 
um dei Pialzgraien willen Konrad Schotten feind ward und rad) 
Jebiunt auf die Fajtnadt reitet wolltet?« Wuflmann und 

odrich nehmen Antwort auf die Frage »mwann?« an; bem 
widerfpricht aber die Wortftellung, denn man fann Goethe nicht 
utrauen, daß er einen Fehler gemacht babe, den man heute 
ag für Tag in den Zeitungen finden kann, 3. B.: »Auf dem 

Torpedoboot S 51 ift am Dienstag die Olheizvorrichtung in 
Wilhelm&haven erplodierte, ober »Er hatte im Dezember v. J. 
eine Gärtner» Witwe unter falihem Vorwand aus ihrer Wohnung 
abends gelodt und dann erihlagen und beraubt«. Wir ift es 
nicht zweilelbaft, daß »auf« bier ebenfo verwendet ijt wie von 
Luther an der Stelle Im Yutasevangelium 2, 41: »Und jeine 
Eltern gingen alle Jahre gen Jerufalem auf das Ofterfeft«, und 
twie in den Wendungen: auf eine Hochzeit geben, auf die Poſi 
chen, two örtliche und zwedliche Bedeutung zugleich in dem »auj« 
teden. — ſtreift auch ⸗zu Weihnachten befommen« und 
ähnliche Verbindungen mit »ztte, die wohl noch einer Klärung 
bedürfen. In der Tat wäre eine ſolche Unterſuchung über dieie 
und verwandte Fügungen mit »aufe und >ztte der Mühe wert; 
denn auch die im Deuiſchen Wörterbuche bei »atıfe unter Nr. 22 
(Bb. 1, Sp. 611/12) zufammengeftellten find durchaus nicht alle 
über einen Kamm zu jcheren. 

Bonn. J. E. W. 

Die deutſchen Schulen im Auslande. Bon Seminar: 

oberlehrer €. Hübner. — Der Bolteihulfreumd, Königsberg. 

Nr. 22, 23, 40, 41, 1903 und Nr. 7, 9, 16, 1904. 

Die Aufjäge beiprechen ausführlich die Verbältniffe der deutſchen 
Schulen und Lehrer im ganzen Auslande. Der Berfafier verfolgt 
das jehr anerfennenäwerte Ziel, in ber Lehrerſchaft des deutjchen 
Heimatlandes Verſtändnis und Teilnahme für bie viele, oft mühe 
volle, Selten wohlbelohnte und doch für Neid und Mutteriprace 
fo überaus wertvolle Arbiit am Deutichtum zu verbreiten. Zwiſchen 
den Schulen der Heimat und denen im der Fremde mit der Zeit 
einen viel regeren Austauſch herzuftellen, als er gegenwärtig iſt, 
muß mit allen Mitteln verfucht werden, und das erjte und mächite 
Mittel ift allerdings, die Heimat über das in ber Fiemde Bors 
bandene zu belchren. Str. 

Die Zukunft des Deutjhtums in Amerifa. Bon 

Dr. Hermann Gerhard. — Alldeutjche Blätter Nr. 18 und 19 

vom 30. April und 7. Mai 1904. 

Keine Gewähr für den Beſtand des Deutſchlums in Amerifa 
bieten nach der Anficht des Verfafiers die vielen deutfchen Vereine 
aller Art, Schügen-, Turn, Sefangvereine, Kriegerbund und deutſch⸗ 
amerifanifcher Nationalbund. Denn ihr ganzer Nachwuchs gebt 
für die deutfche Sprache und das Deutichtum verloren, weil bie 
beutichen Privatſchulen ſich nicht halten können und die Nugend, 
jemehr fie den öffentlihen Schulen zugeführt wird, zwar deutichen 
Unterricht aber eine ganz enaliich-amerifaniiche Erziehung empfängt. 
Die Zukunft des Tentihtums in den Vereinigten Staaten liegt 
vielmehr in der deutſchen Kirche und ihren Schulen, und bier ift fie 
fiher geborgen. Die feitgeichlofienen deutichen Bemeindeverbünde 
auf dem Lande wie in den Städten find Bollwerke deuticher Art 
und Sprace, unzugänglicd der Berengländerung, und fie find 
troß des ftarken Rüdgangs der deutichen Einwanderung in raſchem 
Bahstum begriffen. Der Verſaſſer dieſes hoffnungsfrohen Auf- 
japes beruft ſich auf perfönliche Erfahrumgen als Pajtor, dod) 
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gibt er auch Zahlen, aus denen Umfang und Wachstum ber deutichen 
Gemeinden und ihrer Schulen in ben legten Jahren erfichtlich ift. 
Wir Hoffen, daß der Nationalbund aud in der Haltung der 
Vereine mit der Zeit einen Wandel hervorbringen wird 

Str. 

Die SATIN (Berlin NW 52, Baulftr. 10) ſtellt die 
obigen und früher hier genannten Aufſähe — nicht die 
bejprodhenen Büher — gern leihweije zur Verfügung. 

Aus den Sweigvereinen, 

Berlin Charlottenburg. Der Aweigverein hörte am 5. Mai 
in gutbefuchter Verſammlung zunädft einen Vortrag ded Ober: 
lehrers Dr. Günther Saalfeld über das Deutjche Kinderlied. 
Dann beſprach der Vorfipende, Eiſenbahn- Direftions= Pıäfident 
a.D. von Mühlenfels, die Lage des Zweigvereins, der jept 
mehr ala 1200 Mitglieder zählt, umter ihnen den Relchskanzler, 
die Staatsjehretäre und jept ſämtliche Mitglieder des Preußiſchen 
Staatsminijteriums. Noch neuerdings find der Präfibent und 
mehrere Senats: Pıöjidenten und Räte des Oberverwaltungsgericht® 
beigetreten. Der Vorfigende zeichnete die Mittel und Wege, um 
eine regere Tätigkeit des jetzt ſtärlſten Zweigvereins zu erreichen. 
Der nächſten Verſammlung im Herbit werden dieſerhalb Vorſchläge 
unterbreitet werben. Darauf jprac Prof. Dr. Hentig namens 
des Arbeitsausſchuſſes über die Tätigkeit des Vereins nad) aufen. 
E3 find Schritte getan, um gemeinfam mit den Vertretern 
der erg des Handels, der Gewerbe und des Handwerks 
die Spradye des gewerblidhen Lebens von unnüßen und unſchönen 
Fremdlingen zu reinigen und den Sinn für gute deutſche Aus— 
drudsmweile in die weiteften reife zu tragen. ferner foll ein 
Scapfäjtlein zur Sammlung neuentitandener quter deutjcher Wort: 
bildungen angelegt werden. E3 wurde gerügt, dak öffentliche 
Beranjtaltungen in Berlin wie der »Concours hippique« ein 
lãcherliches ſremdes Gewand antun, umd daß im jüngiter Zeit 
Vornamen unter Anlehnung an engliiche und franzöſiſche Muſter 
verſtümmelt oder fehlerhaft nachgebildet werden; ein Bortrag Über 
biefen Gegenftand wird in Ausſicht geitellt. 

Kattowis, Im der eriten Yahresverfammlung wurde die 
Borjtandsmwahl vorgenommen. Für Oberlehrer Abicht, der nach 
Brandenburg a. H. verzogen ift, übernahm Oberlehrer Bruno 
Schmidt das Ecriftführeramt; im Übrigen bebielt der Vorſtand 
feine bidherige Zufammenjegung. Dberlchrer Dr. Reh ſprach über 
den Blan eines Neihsamtes für deutiche Sprade und 
feine Vorläufer, gedachte dabei beionders des Afademieplanes 
Herderd und geftaltete dadurch gleichzeitig die Sipung zu einer 
Herberfeier. 

Klagenfurt. Der Verein bielt am 22. April feine Jahres: 
verfammlung im Gajtbof >Zum Landwirte ab. Der Obmann 
Dr. Ortner erjtattete den Bericht, in dem ein feiner, hoffent- 
lich nur vorübergehender Nüdgang des Aweigvereins (auf derzeit 
112 Mitglieder) jejtzuitellen war. Infoige verichiebener ungůn⸗ 
jtiger Berhältnifie wurden im Jahre 1903 nur drei Verfamme 
lungen abgehalten. An zwei Abenden (30. Jänner und 13. Februar) 
würdigte Dr. Ortner den Hürniner Dichter Ernjt v. Rauſcher 
und trug eine Meihe von dejjen Gedichten vor. Am 18. Dez. 
ſprach Gymn.⸗Proſeſſor Dr. Lang über die Bedeutung Her— 
derd. Auf Veranlafjung des Ausichuffes veröffentlicht das hier 
erjcheinende ⸗Kürntner Wochenblatt« von Zeit zu Zeit Beiträge in 
einer befonderen Spradede. Da Dr, Ortner eine Biederwahl als 
Obmann entihieden ablehnte, übernahm die Leitung Direltor 
Ludwig Kohne Dem Ausihuß gehören auker den Sp. 233 
— noch an bie Herren: Fürpaß, Schulinſpeltor, Heidens 

orfer, landjchaftl. Ingenieur, Johne, evangel. Piarrer, Dr. 
Lang, Gymn.-Prof. und Dr. Ortner, Bibliorhetätuftios. Im 
Anſchluß am dieje qut befuchte Verſammlung hielt Herr Jatobi, 
£. f. Ingenieur aus Billadh, einen beijällig aufgenommenen und mit 
viel anregendem Stoff ausgejtatteten Vortrag Über die Pflege 
unjerer Mutteriprade. 

Laibach. Die ſchwierigen Verhältnifie, die ſich der Arbeit 
unfere® Heinen, rings von ſlawiſchem Leben umtgebenen 
Zweiges hemmend entgegenftellen, laſſen es begreiflich ericheinen, 
daß der Kreis feiner tätigen Mitglieder und Freunde bejchräntt 
bleibt. Trogdem zeigt er eine nie erlahmende, ja ftetig wachſende 
Anteilnahme und Freude an dem fichtlichen Erblühen unjeres 
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großen Muttervereind. Auch unfere diesjährige verfammlung 
(am 12. Mai) hat dies neuerdings befundet. Unſer für die Ber- 
ein&bejtrebungen ſtets begeijternd eintretender Borjtand, Spars 
fafjenbeamter Leo Suppantjchitic, legte in einem längeren 
Bortrage die Pielpunfte des Vereins und deſſen reiches und 
erfolgreiches Wirken insbefondere im abgelaufenen Jahre dar. 
Wie immer bot ihm hierbei auch diesmal der gedſegene und 
Auferft mannigfaltige Anhalt des legten Jahrganges unferer 
Vereingzeitfchrit reichliche Handhabe für feine von den Zuhörern 
wiederholt mit lebhafteitem Beifalle begleiteten Ausführungen. 
In der ſich daran knüpfenden Beiprehung wurden dann aud 
einige häusliche Aweigangelegenheiten näher erörtert. Die vom 
Vorſtande im Vorjahre befornte ar. zweier gejfelliger 
AZufammenfunftsftätten biefiger deuſſcher Vereine mit einer Aus— 
lefe der wichtigſten und meiſt bemügten Drudichriften und Ver: 
deutichungsbüder des Spracdvereind wurde anerfennend be— 
fprohen, auch die Anſchaffung einer dritten, gleichartigen 
Sammlung beſchloſſen. Es iſt dem Borftande auch geglücdt, 
ein biefiges deutiches Fachblatt (»Laibaher Schulzeitunge) zur 
—— Aufnahme der von der Vereinsleitung heraus— 
gegebenen »Sprachefe« zu gewinnen. Der anweſende Schriftfeiter 
des Blattes, Profeffor NR. PBeery, erflärte ſich auch jonjt mit 
Vergnügen bereit, die Beſtrebungen des Vereins nad) Kräften zu 
fördern. — Die Tatjache, daß unjer Wirkungsbereih Krain troß 
feiner überwiegend flawilchen Bevöllerung doch aus früheren 
Sahrhunderten einen ſehr ftarten deutichen Einſchlag aufweilt, 
dejien Spuren fih — abgelehen von einigen noch fümmerlich 
erhaltenen Sprachinſeln — in zahlreihen deutſchen Ort&bezeich- 
nungen verfolgen lafjen, gab den Anfto, auch diefer Frage näher: 
äutreten. Auf Unregung der befannten Gothaſchen Monatsichrift 
»Deutiche Erde« wurde der Borland erfucht, durch geeignete 
Perjöntichkeiten derartige im Lande vorlommende, infolge jlamwifcher 
Verballhornung nicht immer gleich ertennbare, urjprünglich deutiche 
Siedlungs=, Berg- oder Flufnamen zufammenftellen und wenn 
möglich auch ſprachlich erläutern zu laſſen. Wir hoffen, daf die 
Bemühungen auf diejem Gebiete nicht erfolglos bleiben und viels 
leicht auch manches bisher nicht Bekannte zutage ſördern werden. 
— Bei der jchliehlich noch vorgenommenen Neuwahl des Vorſtandes 
wurden die biäherigen Mitglieder einftimmig wiedergewählt. 

Mülheim a. 3. Der —— hielt während des ver⸗ 
flofienen Winters je eine Sihung im Dezember und März ab. 
Am erjten Vereinsabend ſprach der Borfitiende, Gymnaſialober⸗ 
Ichrer lerpmann, über Eigentümlichfeiten der Mülheimer 
Umgangsſprache. Nac Ausſprache Schemie, Orfcheiter, Fleich, 
gr. Beſonung (Deuperfeld, Neugaf), Formenlehre (des 

irten, die Jungens, der öberſte, Ünterjte) und Beſonderheiten 
des Sprachgebrauchs (der Kartoffel, die Fenſter, das Schirm, 
der Brill; es geben Leute; doht mer ans en Tafl’ Kaſſe — 
reiht mir einmal eine Tafie Kaffee) wurden eine Anzahl folder 
Eigentämlichfeiten befprochen; hierbei jtellte es fich heraus, daf die 
meiften der angeführten Gigentümlichleiten nicht in Mülheim 
allein heimisch, jondern teils im nördlichen Rheinland überhaupt, 
teild wenigiten® im Bergiſchen üblich find. — Im März redete 
Rektor Bendel Über den Plan eines Reichsamtes für deutſche 
Sprache. Bei der Beiprechung des Vortrags zeigte ſich, daß die 
anmeienden Mitglieder über die — — teines ſolchen Planes 
geteilter Anſicht waren. Alle ſtimmten darin überein, daß das 
Biel ſchön ſei; doch wurde befürchtet, daß im Laufe der Zeit dieſes 
Reichsamt unter jtantlihe Bevormundung geraten lönne und daß 
die Gutachten diefes Reichsamtes Ipäter zu ſtaatlichen Vorſchriften 
gemacht würden. Anderjeit3 wünſchten beionders Vollsſchullehrer 
und Schrififteller gerade eine folche flaatlihe Regelung ftrittiger 
Fragen der deutſchen Sprache. Scliehlich überwog die Anficht, 
daß die Frage der Errichtung diefes Reichsamtes noch nicht 
foruchreif jei; das Geld, das der Staat zur Durchführung des 
Planes bemilligen müſſe, werde vielleicht befjer für eine fchnellere 
Fortführung ded Grimmichen Wörterbuch verwandt, das bie 
Grundlage zu eingehenderen grammatiichen WUrbeiten über die 
deutſche Sprache abgeben lönne. Der Zweigverein beſchloß, 
im Yaufe bes Winterd der Deutſchen Wotticheds Gejellichaft 
beizutreten und (zumächjt probeweiſe) die Zeitſchrift für Deutiche 
Wortforfhung zu halten. Das Verzeichmis der Mitglieder (69 
tim März 1904) ift zu Werbezweden gedruch worden. Der Borftand 
wurde in der zweiten Situng wiedergewählt; doch trat an die 
Stelle des aus Mülheim verziehenden Dr. Körnicke als Schrift: 
führer Reltor 3. Bendel. 



223 

Brieftaften. 
X. Y. 3... . Sie fragen uns, wo die Worte fiehen: 

»Des Helden Name ift in Erz und Marmelftein 
So wohl nicht aufbewahrt wie in des Sängers Liede«. 

Vielleicht Hilft uns die Belefenheit unferer Leier die Herlunjt 
biefes auch zu Auſſätzen verwendeten Spruches feftjtellen; in 
Heinzes »Yutjapdiäpofitionene findet ſich bereits die Faſſung: 

»Die Namen find in Erz und Marmorjtein 
So wohl nicht aufbewahrt als in des Dichters Liedee. 

Daraus aber die Schlußfolgerung zu ziehen, als fei nun Heinze 
der Urheber des auf Thucydid. II 43, 3 aufgebauten Ausſpruches, 
ift ebenſowenig berechtigt, wie etwa ber Verſuch die Stelle aus 
Horat. od. III 30 oder Ovid. metam. XV 871 ableiten zu wollen. 
Die Zujammenjegung »Marmeljteine läßt vielleicht auf das 
18, Zahrhundert zurücgreifen. 

m 9... . Rudolftadt. Mit Recht nehmen Sie 
Anstand an einem Ausbrud, den Sie in einer Heinen Erzählung 
eines en gefunden haben: » Sie irrlidterirrte 
ſcheinbar ordnend in dem ſchon ganz aufgeräumten Zimmer ums 
here, Es ift die Rede von einem jungen Mädchen, das im 
Wohnzimmer einem mit Blumen gefüllten Glaſe einen Platz geben 
will. Hier lann doch von einer irrlichtartigen Bewegung feine 
Nede fein. Much die Form irrlichterirren ift ungewöhnlich. Ge— 
bräudjlicher iſt die form irrlichtelieren nad) der befannten 
Stelle aus Goethes Kauft: »Daß er (der Geiſt) bedächtiger jo 
fortan hinſchleiche die Gedanfenbahn und nidt etwa die Kreuz 
und Quer irrlichteliere bin und her.« Das Beitwort irr— 
lihterieren gebraudjt allerdings auch Pruß; Vöttiger bildet 
fogar irrlidterifieren. Empfehlenswerter aber find die jonft 
gebrauditen Formen irrlidhtern oder irrlicdhteln, ohne bie 
romaniſche Endung steren, melde das an ſich Schon lange Wort 
noch länger madıt. So jagt Auerbach: »Daß zwei feurige Mäbd- 
chenaugen mit dir irrlichtern dürfene, und Hegel bezeichnet das 
Philofophieren Hamanns als »das irrlichternde Geipenfiige 
jeines Fzühlens und Bewußtſeins- Von biejer einfachen, bejier 
deutichen Form ift auch ein Hauptwort gebildet, Irrlichterei, 
neben dem audy Irrlichtelei vortommt. 92. 

ern Ed. Sch. .. St. Das in der Raumlehre (Geometrie) 
jo viel gebrauchte Wort halbieren iſt Ihnen ein Greuel. Sie 
empfehlen dajür Halbteilen vder Hälftig teilen und fregen 
an, weldes von beiden vorzuziehen fei. »Hälftige ift ein Aus: 
drucd, der, wie es fcheint, nur im jübweftlihen Teile Dentichlands 
gebräuchlich iſt. Wenigſtens weifen die wenigen bei Grimm und 
Sanders angeführten Belege auf diefe Gegend hin. Anderwärts 
ift das Wort nicht üblih. In der älteren Sprache findet es ſich 
überhaupt nit. Denn das Hauptwort Hälfte iſt erft im 
15. Rabrhundert aus dem Mittel- umd Niederbeutichen in bie 
Schriftiprache eingedrungen. Früher fagte man dafür Halbteil 
oder die Halbe. Daher verdient jedenfalls halbteilen den 
Vorzug vor hälftig teilen. 

Ihre Abneigung gegen -halbieren« ift allerdings nicht uns 
beredjtigt, weil Hier an einen bdeutfchen Stamm bie romaniſche 
Endung »ieren angefügt fit und die Stammfilbe ihren Ton vere 
liert. Jr alter Zeit jagte man gut deutſch »halben« (abd. halbon), 
twoflir Luther >belben« (halbjan) gebraucht. Aber ſchon im Mittel- 
hochdeutſchen finden wir halbieren, zunächſt als Modeausdrud für 
eine Kleidung, die nach franzöfiiher Mode mit geteilten Farben 
getragen wurde, jo daß jede der beiden Seiten aus anderes 
farbigem Stoffe beitand. Bald darauf wurde es aber auch ſchon 
in der allgemeinen Bedeutung gebraucht wie jept. Auf die 
Nechenfunft wandte es bereits der befannte Mechenmeiiter Adam 
Ryſe an, der jonft »mebieren« für halbieren jagt. Das alte »halben« 
ſucht Rückert zu erneuern; in feinen Dlatamen fagt er: der Tag, der 
ſich halbete d. h. zu jeiner Hälfte, zum Mittag gelangte (vgl. Sanders). 
Jean Paul erjept halbieren durch hälften, das auch der Spradı- 
forfcher Bott gebraucht; jonjt hat es wohl wenig Beifall gefunden. 

Halbieren tjt nicht das einzige Wort, das an einen deutichen 
Stamm eine fremdländijche Endung anfügt. Wir finden dasjelbe 
bei amtieren, buchitabieren, ——— gaſtieren, grundieren, 
hauſieren, hofieren, irrlichtelieren, lautieren, ſchattieren, ſchnabe— 
lieren, ſtolzieren, wattieren u. a. Wenn man die lange Reihe 
ſolcher Miſchbildungen muſiert, die Karl Scheffler in ſeinem vor: 
trefjlichen Aufſatz »Deutſche Wörter, undeutſche Endungen« zu: 
ſammenſtellt (Zeitſchr. 1890, Sp. 122f.), jo kann man wohl der 
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Hoffnung Raum geben, daß dieſe mißſchaffenen Wörter nad und 
nach wieder verjchtwinden. Biele find ſchon außer Gebrauch wie 
biumieren, fuhrwertieren, gärtnerieren, glenzieren, barfenieren, 
berbergieren, jungferieren, junferieren, randieren, fjamelieren, 
ftammerieren, tollieren, mwaldhornieren, wandelieren, wütenieren. 
Andere klingen uns veraltet wie inhaftieren, fich er= oder ver- 
luſtieren. Manche leben nur noch in der Volkeſprache fort, wie 
mauljchellieren, Schnabelieren, jhändieren, finnieren. Einige haben 
die fremde Endung mit einer deutfchen vertaufcht. rüber ſagte 
man verballhornijieren, geiftreidhifieren — jeßt heißt es verballs 
hornen, geiftreiheln. So darf man ſich wohl der Hofinung 
bingeben, daß auch halbieren allmählich bejeitigt wid. 9. D. 

ern A.. . . Bensberg. Sie nehmen Anftoh an dem 
Ausdrud »mit taujend und eins Gründen« (Sp. 144 3.8), nennen 
ibn eine ſprachliche Härte, und verweilen auf »Taufjend und eine 
Nacht«. Dies legte iſt ein feftjtehender Titel, an dem allerdings 
nicht gerüttelt werden kann, aber im übrigen befteht im Deutjchen 
die Freiheit zu jagen »mit taufendb und einem Grunde⸗ und »mit 
taufend und eins Gründen«; das erjte jo allerdings häufiger jein. 
Sanders hat Belege jammeln wollen, ift aber wohl nicht dazır 
— dieſe Sammlung zu veröſſentlichen, man vgl. feinen 

uffag >Über Zahlwörter wie 101, 201 ufw.; 1001 ufw.« in 
feiner » eitichrift für deutiche Sprache- III. 185. Sanders meint 
da zwar, die Mehrzahl des Hauptwortes entſpreche mehr dem 
Frangöjiichen, in dem es heiße >j'ai cont une fortes raisons« — wie 
man im Engliſchen jagt »the hundred and one odd chancese —, 
aber nadı meinem Spracgefühl überwiegt bei diejen Zablen doch 
auch im Deutjchen der Begriff der Vilelheit den des aus— 
gefonderten seine, und ich würde mic an »101 Stiebigei« ftohen, 
und ebenjo an einen Buchtitel Hundert und eine neue Fabel« 
(ftatt ⸗Hundert und ein neue Fabeln«). Ja für mic find diefe 
Zahlen, wie es ja eigentlich natürlich iſt, fo ſehr Begriffe der 
Vielheit, daß ich fie ebenfogut in einem Worte jdhreibe (dunderts 
undein, taufendundein) wie einundzwanzig, neuntmdvierzig ufın. 
Als ⸗ſprachliche Härte« Tann man alfo m. E, nur etwa das »&« 
anfechten »mit taujendundeing Gründen«, namentlid wenn das 
Zahlwort gedrudt ift wie es unjere Seper nun einmal druden, 
in drei getrennten Wörtern: »mit tauiend und eins Gründen«; 
des halb anfechten, weil ja das »s · dieſen Zahlen nur angehängt 
werden joll, wenn fie allein ſtehen. Für mein Spradgefühl 
dreüdt man aber »mit hundert und eins Gründen« noch etwas 
ſchärſer — umd ſpaßhafter die Vielbeit aus als »mit hundert und 
ein Gründene, und deshalb Habe ic; an jener Stelle gerade 
fo gejagt; aber ich gebe zu, daß fich andere daran ſtoßen fünnen; 
das iſt eben Gefühlsſache. .E. W. 

Herrn B. NM. ..., Berlin. Die Schreibweiſe »zurzeit« 
entipricht dem von dem deutichen Negierungen und Dfterreich ver- 
einbarten amtlichen Wörterverzeichnis nicht. Dieſes jchreibt viel- 
mehr ansdrüdlich nur die Form »zur Zeite vor — ofienbar mit 
gutem Vorbedacht. Die Unterſcheidung »zur Heit (Chriſti) — 
zurzeit (jept)«, der man im einzelnen Wörierbüchern der Recht- 
ichreibung begegnet, iſt nicht notwendig und erjchöpft namentlich 
bie verichledenen möglichen Fälle nicht, wie in diefer Beltichrift 
ſchon früher (Jahrg. 1903, Sp. 310) des nähern nachgewieſen 
wurde. Unſere Nechtichreibung ift ohnehin ſchon jo verwidelt und 
ſchwierig, daß man ſie nicht noch mit überflüffigen netten 
Negeln und Regelchen belaſten, ſich vielmehr bis zum Erlaß 
eines neuen Regelbuches und Wörterverzeichniſſes ſtreng an bie 
Screibungen halten follte, die num einmal vereinbart find und 
in allen deutfchen Schulen gelehrt werden. ©. 

Herrn 3. ©. . - -, Bradford. -Japaner« und »japanijdj« 
find den Formen »Japaneſe- und »japantich« unbedingt vorzu⸗ 
Heben, überwiegen auch bereits im heutigen Sprachgebraudje. 
Ind ebenfo jollte man jich entichliehen, »Siamer, fiamijch« 

u.0. M fagen, die vorläufig nur vereinzelt vorfommen. Wozu 
bedarf es bier fremdfprachliher Bildungslante (»Siamzejse, 
fiamsefsilh«) zur Verknüpfung von Stamm und Ableitungs- 
filbe? Auch die »Athenienfer« u. a. find wir ja glüdlich wieder 
loögeworden. Aber auch hier iſt Maßhalten nötig; an ganz feit 
—— Formen wie »Gbineje, chineſiſch« darf man nicht 
rütteln. 

Sem M. .. ., Plorzheim. Sie halten die Form >ne- 
apolitaniſch für einen häflichen Baftard zwiſchen dem italienifchen 
Napolitauo und dem deutichen »Neapel« (ital. Napoli) und 
wünſchen dafür ⸗napolitaniſch⸗ Indejjen ift die erſte Form feine 
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Baitardbildung, fondern beruht auf dem lateiniſchen Neapolitanus, 
gerabe wie »Neapel« auf lat. (griech.) »Neapolis«e. »Napolitanifd« 
würde fich ja durch leichtere —S empfehlen, anderſeits 
jedoch eine unzwedmäßige Lautverſchiedenheit von »Neapel« hervor⸗ 
rufen. Diele Form aber fteht jebt jeft, während man früher vielfach 
»Hapel« jagte (noch) bei Goethe, zwar nicht in der italienifchen Reife, 
aber im Tafjo und im Fauſt; im 17. Jahrhundert aud) »Napels«). 
Alfo verbietet fich auch »napolitanifch« ; der Anlaut »nen«s muß feſi⸗ 
ftehen. Weit eher fönnte man am ber zweiten Hälfte des Wortes 
Anjtoß nehmen. Das »:politanijch« ijt ein Ballaſt, der, abges 
fehen von ber unbeutichen Ableitungsweiſe (f. aud) die vorige 
Bemerkung), das Wort unnötig belaftet. Dan follte ſich aud 
bier ein Herz faſſen und ſchlechtweg »neapfiih« jagen, ebenjo 
»Neap(e)ler« ftatt »Neapolitaner«. »Neapler« wenigjtens fommt 
auch tatſächlich fon vor, zumal in adjektiviſcher Verwendung, 
3. B. »der Neapler Kaiferbeiuch« (jo auch »die Venediger Sonferenz« 
neben fonft gemwöhnlicem »Benetianer«); und von joldem Ge— 
braude aus ließe ſich eine weitere Anwendung der einfadyen 
er ae Form »Meapler« und dann aud »neaplijch« wohl 
erhoffen. 

Herm EN... ., Maulbronn. Das Wort »Baffion« 
— Leiden Chrifti) wird nicht nur in der Koburgerſchen Ausgabe 
er deutſchen Bibel von 1483 männlid gebraucht, fondern jaft 

durchweg in ſpätmitlelhochdeutſcher und frühneuhochdeutſcher Zeit, 
fo 5. B. (nach dem Grimmſchen und dem Schmellerſchen Wörter 
buche) bei Luther, Hans Sachs, Fiſchart, Abraham a. ©. Elara. 
Sa, Schmeller führt e8 (und zwar in den Bedeutungen »Leiben 
Ehrifti, feierliches Andenten daran, dramatische Borftellung 
besjelbene) nur al® männlich an; und jo wird nody heute in 
Bayern die dort landesübliche Darjtellung des Leidens Chrifti 
im Vollsmunde »der Paifione genannt. Das auffällige männ- 
liche Geſchlecht ift wohl auf dad Romaniſche zurüdzuführen; im 
Stalienifchen steht neben la passione; il passio. 

yam RP... ., Dresden - Neuftadt. Das Wort 
»Sruzifire ift urſprünglich männlichen Geſchlechts, fo noch in dem 
Wörterbuche von Friſch 1741; dies entſpricht dem lateinilchen 
erueifixus (Christus). Das jet herrſchende ſächliche Geſchlecht 
fann ebenfall® aus dem Lateiniſchen erflärt werben (crucifixum 
im 15. Jahrhundert), wird aber vor allem durch den Einfluß 
ber begriffsverwandten Wörter »reugbild« und ⸗Kreuz⸗; hervor- 
erufen worden fein. Die auch heute noch zumellen gebrauchte 
orm »Erucifiruse (z.B. H. F. Meyer, der Heilige, S. 118) hat 

begreiflicherweife männlices Geſchlecht. — Unentbehrlicye Fremd» 
wörter jchreibt man am beften moöglichſt deutſch; entbehrlichen läft 
man ihr fremdes Gewand al& ftete Mahnung an ihre Fremd— 
bürtigfeit. So möchten wir uns den Unterichied in der Schreibung 
von »Lilör« und »Kondukteur« (auch »Redakteur« u. ä.) erflären. 
Ob freilicd, die Urheber der neuen Rechtſchrelbung auch jo gedacht 
haben, wijjen wir nidt. Nach dem amtlichen Regeidefte »lafjen 
ſich für die gg Tal Fremdwörter allgemein gültige Regeln 
nicht aufftellen.e — Bon einem »jdiweren geduldigen Leiden« 
fann man, wie Sie richtig empfinden, nicht ſprechen, weil »Leiden« 
bier in zwiefacher Bedeutung zu faffen iit. Ein »ſchweres Leiden« 
iſt (objektiv) eine Krankheit, ein »geduldiges Leiden« ift (jubjeltiv) 
dad Ertragen der Krantheit. Man mühte vielmehr — 
»fchweres, gebutbig ertragened Leidene. — »Erzellenze it bei 
forgfältiger Aue ſprache mit xz (18t8) zu ſprechetn, ebenſo »Exzeß, 
Erzerpte u. ä.; jo jchreibt auch Biötor (Ausſprache des Schrift: 
deutichen) ausdrüdlich vor. Das hindert aber nit, daß gemeinig⸗ 
lich bei nur etwas beichleunigtem Sprechen das z unterdrücdt wird. 

Herrn PR... ., Karlörupei.® Wir geben ber Form 
»Bangewerkichule« als der bequemiten und unferes Wiſſens ältejten 
und verbreitetiten den Vorzug. Es ift eine Schule für »das 
Baugewerte — Bauhandwerk; die Bildung entipridht ganz Wörtern 
wie ⸗Gewerkverein, Gejeßbuch, Gemwehrlauf: u. v. a. Für bie 
er »Baugemwerfejchules, die nad Ihrer Unterichriit in 
arlärube amtlich zu ſein jchetnt, fuchen wir vergeblich ein Gegen» 

ftüd. Denn »Gefindeitube, Getreidebau, Gemwerbeichule« u. a. 
haben als erite Bejtandteile Wörter, die auch alleinitehend das e 
aufweiſen: »&ewerbes uſw. Aber man fagt doch nicht das »Ges 
werfe«, am wenigſten in Sübbeutichland. Jene verlieren fogar 
um Teil in Zufammenfetungen ihr e: »Bewerbjleiie, auch · Gewerb⸗ 
ule· ujm.; aber die Hinzufügung eines e im anderen Falle ift 

ohne Beiipiel. Man könnte jagen, »Baugemwerkeichule« juhe auf 
ber Mehrzahl »die Gewerte«; aber auch in jolden Fällen ijt bei 
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diefer Wortgruppe die furze Korn üblih: »Gedichtſammlung, 
Gewachshaus · uſw. Alſo nichts fpricht für »Vaugemerkeichule«. 
Wohl aber ift die dritte Form » Baugemwerfenihule« zuläffig; 
benn bier liegt eine Zujammenjegung vor mit dem männlichen 
»der Baugewerfe, des Baugemwertene. Es ift eine Schule für 
»die Baugemwerlen«; und bie Bildung ift diejelbe wie in »@ejellen- 
verein«, vgl. auc »VBaugewerteninnunge und (obwohl im berg⸗ 
männijchen Sinne) die »&ewerkenftuber im Salzburger Mufjeum. 
Aber wenn auch »Baugewertenichule« ſprachlich gerechtfertigt er- 
ſcheint, fo ift doc) die leichtere und gefälligere Form »Baugemwerf- 
ſchule · vorzuziehen. 

errn J. 2. - . ., Nahen. Falſch iſt der Sap: »die 
Spridmwörter tabeln und warnen vor jolden Fehlern, die. ...e; 
e8 muß heißen: >... . tadeln ſolche Fehler, die .., und warnen 
vor ihmene — Ebenſo ſalſch ift: »in und um die Schuler, wenn 
emeint iſt: »in der Schuler; richtig ift: »in der Schule und um 
te herum. Wenn dagegen die Berjciedenheit der Beugungsiälle 
fprachlich nicht zum Ausdrude fommt, braudit das abhängige 
Wort nur einmal gefegt zu werden, aljo: »in und um Aachen, 
mit oder ohne Frauen · ulm. — Unanftöhig ift die Unterbrüdung 
ber einen Wortform in Fällen wie »einen oder zwei Tage, aus 
diejem und mehreren anderen ®ründene; bier wird un— 
ſchwer in der zweiten, umjaflenderen Form die erfte, nicht aus- 
eiprochene wiedergefunden, und wir empfinden feine Härte. Cine 

tte aber wäre eher In der umgelehrten Ordnung: »zwei oder einen 
Tage; denn bier bleibt die erwartete Mehrzahlform aus. Dagegen 
fann man wieder unbebentlih jagen nicht nur »ziwei Tage oder 
einene, fondern auch »einen Tag oder zwei«; denn auc in dem 
zweiten diefer beiden Fälle macht die Ergänzung der Mehrheits- 
Em aus ber bereits ausgeſprochenen Einzahl feine Schwierigleit. 
Ähnliches gilt von den Einzahl» und Mehrzahlformen des Zeit: 
worted. Huch hier entfteht im allgemeinen eine Härte nur dann, 
wenn aus einer Einzablform des zweiten Gliedes für das erfte eine 
Mehrzahlform zu ergänzen iſt, 3. B. >ald bie Feinde geichlagen 
und ihr führer getötet ware; dagegen unbedenflid: »als der 
Führer getötet und die Felnde geidlagen waren«, »die Feinde 
wurden geſchlagen, ihr Führer geidtete, »der Führer wurde ges 
tötet, die Feinde geichlagene. — Wenn Alban Stolz in dem 
Stüde »Bater unſer, der du bift im Himmel« fchreibt: »das ijt 
fein guter Vater, am den du einen Brief jchreiben umd auf bie 
Post geben und lange warten mut, bid Antwort fommte, fo 
feben wir darin nicht, wie Sie wollen, »das ſchönſte Mufter 
einer falihen Zuſammenziehung⸗ , jondern vielmehr ein gutes Beiſpiel 
volfstümtlicher Friſche und Ungezwungenbeit, die fich nicht einengen 
läft von fchulmeljterliher NRegelmäßigfeit. Selbjt Goethe ſchreibt 
In Wilgehn Meifters Lehrjahren: »Mariane fchaute mit einem 
traurigen Blick nach ihr auf, den Wilhelm bemeille und in 
feiner Erzählung fortfuhre, und ähnlich öfter. —* unerträglich 
wäre es, wenn man »richlige jagen wollte: »das ift fein guter 
Vater, an den du einen Brtef fchreiben mußt, dem du noch auf 
bie Boft geben und auf defien Beantwortung du lange warten 
mußte! Gelbftverftändlich ift jene freiere Art der Sapverfnüpfung 
mit Vorſicht und Taft zu verwenden; aber in volfstümlichen 
Schriften ift fie gewiß am Plate. — Vgl. über alle diefe Fragen 
auch Matthias, Sprachleben und Sprachſchäden. 

Herrn E. B. . . Duisburg. Die Faſſung: -hoffentlich 
elingt es, dem Wltoholmikbrauc neue Feinde zu gewinnen« 
Aus Duenfel, Der Altohol) ift deshalb nicht alüdlidh, weil der 
Begriff des „Gewinnens« bier nicht am Plage if. Was man 
Age ift immer etwas Gutes, Begehrenswertes; und das jind 
n diefem Falle die Feinde des Altoholmißbrauches. Dieje Feinde 
werden aber nicht dem Alloholmißbrauch, fondern der Mäfigteits- 
bewegung (und zwar als Freunde) geivonnen. »Jemandem oder 
einer Sache einen Feind gewinnen« kann überhaupt y ii 
weiſe nicht gefagt werben. — Der Sa Willmann's: »das Denken 
iſt geftellt zwiichen den Exfenntniserwerb und bie ſprachlichen 
Formen« jceint uns völlig einmandfret zu fein. Der Sinn: 
vollzieht fich, bewegt fich (auf dem Gebiete) zioijchen dem . . .« 
wird doch wohl aus dem Zujammenhange unzweideutig hervor: 
ehen. — Unter »&efhöpfe verfteht man urſprünglich alles Ge— 
haffene; Kant jagt: »man nennt eine jede Subitanz, die aus 
nichts hervorgebradht ift, ein Geichöpf.« Und jo wurde das Wort 
früher auch von den Bilanzen und von der leblojen Natur ge— 
braudt; Herder ſpricht einmal von dem Kunſtwerk der Blume, 
als des Gejhöpfs Krone.« Heute aber wird man nicht leicht eine 
Pflanze oder gar einen Kriftell als »Weichöpfe bezeichnen; der 
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Sprahgebraud hat das Wort auf Tiere und befonder8 Menſchen 
eingeengt. Zugleich aber ijt fein Begriff nad) einer anderen Seite 
bin erweitert, infofern man auch von Geichöpfen der Rhantafie 
u.ä. ſpricht; Goethe jagt in der Natürlichen Tochter (4,2): »das 
Wunder ift des Augenblid® Seichöpfe Indeſſen ſchwebt aud in 
biefen Übertragungen der Begriff des Perjönlien vor (vgl. »das 
Wunder ift des Glaubens liebſtes Kind«). Wo das nicht zuläffig 
ift, tritt res ein; 3. B. ein Bauwerk od. dgl. ijt die 
Schöpfung ſeines Meiſters. — Die rüdbezüglihe Fügung »ſich 
beten« kann ſchrifiſprachlich nur vorfommen in Verbindungen wie 
»er bat ſich mübe gebetete, »er hofft in den Himmel zu 
beten«, Das mundartliche (niederrheiniiche) »fich beten« = beten ift 
von der Schriftipradhe fern zu halten. — Wenn ſich die Bewohner 
von Staifer&lautern »Haiferölauterner «nennen, fo fann die weibliche 
Form dazu nur »Raiferflanternerinnen« (!) heihen. Wir würden 
aber vorziehen: ⸗Kaiſerslauterer · (wie »Spicherer«e von »Spichern«) 
und dazu »Salferdlauterinnene (mit Unterbrüdung des einen »er« 
wie in »Bauberine u. ä.). 

Herrn R. . . ., Prag. Wir können Ihnen nicht zugeben, 
daß die Fügung »er fahte mich an die Bruft« (Sp. 90) fehlerhaft 
iſt. Man kann bei »fafjen« nicht nur fragen: wo?, jondern auch: 
wohin? Und wie man fi an den Hopf faht, jemanden in bie 
Haare faht, jo kann man auch einen an die Bruſt fallen; vgl. 
noch »mird fie In die Seite faflen« (Uhland, Ludwig der 
Bayer 3,4). 

Ham®.B...., Geveläberg. Nach dem, was Jahrg. 1901, 
Sp. 90, beionders im Anſchluſſe an Matthias, ausgeführt worden 
ift, ijt e8 beſſer zu . ser fhlägt mich (nicht: mir) ind Ge- 
fiht«. Bel bildliher Verwendung aber ift der britte Fall vor— 
zuziehen: »der Wahrheit ins — ſchlagen⸗· »Spuden« jedoch 
iſt in zielendem (tranfitivem) Sinne überhaupt nur landidaftlic 
(»jemanben jpuden«), und dadurch verbietet fich auch die Fügung: 
ser jpudte ihn ins Geficht«; ed muß vielmehr heißen: »er jpudte 
ihm ind Gefidt.« 

Ham ©. . . ., Ereglingen. Sie machen auf eine 
Eigentiimlichleit des Geſchichtſchreibers Gregorovius aufmerfjam, 
der in Bedingungsfäsen der Unwirllichleit jehr oft die Wirklich 
feitäform (Indilativ) verwendet, z.B. »Rom ijt jo tief verfommen, 
daß ich ed nimmer würde F: laubt haben, wenn ichs nicht mit 
eignen Augen ſah⸗; »der Kalſer wiirde ihm nachdrückliche Unter 
—28 geboten haben, wenn er nicht ſchon am 29. Nov. 1378 
ftarb«. Sie haben ganz recht, wenn Ste dieſer Ausdrucksweiſe 
eine fräftige Wirkung ——— Die umſchreibenden Formen 
haben, zumal wenn ſie ſich häufen, etwas Mattes und Lähmendes. 
Auch iſt jene Art der Sapformung feine Laune des Schrijtſiellers, 
fondern fie wurzelt in echt voltstümlicher Ausdrucksweiſe, die 
gewiß auch in die Schriftiprache mehr Eingang gefunden hätte, 
wenn nicht durch den Einfluß des Schullatein® die logiſch deut- 
liheren umfcreibenden Formen begünftigt worden wären. Sa, 
wir verwenden ben Indilativ jo nicht nur in dem Bedingungs- 
fate, fondern aud in dem zugehörigen Hauptfaße, oder in beiden 
zugleich; alfo nicht mur; »idy wäre verloren geiwefen, wenn er 
mir nicht balfe, fondern auch: »ich war verloren, wenn er mir 
nicht geholfen hätte ‚und‘ ich war verloren, wem er mir nicht 
balje. Es ſieht umferes Erachtens nichts im Wege, dieſe 
Ausdrudsmweilen maßvoll anzumenden, ſowelt die Deutlichkeit 
dadurch nicht beeinträchtigt wird. Das gilt aber nur von den 
Bebingumgsfägen der Unwirklichkeit, die fi auf die Bergangens 
beit beziehen. — Sie nehmen begründeten Anſtoß an ber 
Screibung »weitertragen« in dem Sake auf Sp. 106: »bas 
gegen müſſen Nojentgal . . . ibr th als Zeichen ihres höheren 
Alterd mweitertragen«e. Die Zufammenichreibung empfiehlt fich 
nur dann, wenn »weitertragen« jo viel ift wie »forttragen«; bes 
deutet es aber: >audy fernerhin tragen«, fo iſt es in zwei Wörtern 
zu jchreiben. Mit Necht jtellen Sie nebeneinander »Leute, die 
ein Geichmwäg meitertragen« und Leute, die ein Leiden meiter 
tragen«. Der verehrte Verfafler jenes Sa iſt mit diejer 
Unterideidung fo jehr einveritanden, daß er meint, die Schreibung 
»mweitertragen« fünne von ihm nicht herrühren, jondern werde ein 
überjehener Jrrtum der Druderei fein. 

Herm K. Sch. . . ., Wiesbaden. Wenn eine möglichſt 
einheitliche Ausſpracht ein eritrebenswertes Ziel it — und dar: 
über bejteht wohl fein Zweifel —, dann bat die Vollsſchule die 
Pflicht, im ihrem Bereiche mundartlichen Abweichungen entgegen: 
utreten, alfo zu verlangen, dab ſechzig⸗ nicht mit f, fondern 
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mit ch geſprochen werde, vierzig⸗ und »vierzehn⸗ nicht mit 
einem langen, ſondern mit einem furzen i, »Greuze nicht mit | 
(wie in »&änje«), fondern mit z (wie in »Lenze«). — In manden 
zufammengejepten Eigenjchaftewörtern Hat fich der Ton auf die 

ite Silbe verjhoben, z. B. in »urfprünglid, abſichtlich, aus— 
rüdlih, vortrefjlich, überfhwänglih« u.a. Much »motwendig« 

wird heute vielfadh fo behandelt, befonder8 in der Ableitung 
»Notwendigkeit«. Das ift aber nicht gutzubeißen: man betone, 
im Einflange mit ber immer noch überwiegenden Ausjprache, nöt⸗ 
wendige, wie »nötdürftig, autiwendige u. a. 

Ham MR. ©... Danzig-Langfuhr Die Daſeinsberech⸗ 
tigung des jungen Wortes >die Moderne« kann nicht wohl be: 
—— werden, wenn man an ſein ſchon lange gebrauchtes Bor: 
id, »die Antike«, denkt. Dies aber fuht feinerjeits auf dem 

franzöfifchen weiblichen l’antique, dem —— ed feine Be 
deutung allerdings erweitert hat. Eine dritte gleidartige Bildung 
ift »die Barodee, bie aber feltener und wegen bes bereitö vor: 
bandenen »das Barod« überjtäffig it. Daß ſich > Modeme« 
auch in feiner Abwandlung nadı » Antite« richtet, ift begreiflich; 
und da dieſes als weibliches Hauptwort in der Einzahl umvers 
änderlih iſt (2. umd 3. Fall »der Antife«), fo muß e8 auch 
beißen: »der Mobderne<; »eine Abrechnung mit der Mobernen«, 
wie und vereinzelt begegnet ift, iſt micht zu billigen, ebenfowenig 
wie: »in der Antilen«. Man wird jagen, dab dieje Wörter ala 
bauptwörtlich gebrauchte Eigenſchaftswörter ſchwach abgewandelt 
werden müßten, wie: »der Nechten« (Hand), »der Öberaden« 
(Linie), »der Schönen« ufw. Aber bei »Mntife« bat fich diejer 
— ————— nicht in der deutſchen Sprache vollzogen, ſondern 
wir haben das Hauptwort als ſolches aus dem Franzöſiſchen 
übernommen und empfinden es nicht al® eine Subjtantivierung, 
ähnlih wie »die Parallele-, 2. Fall »der Barallele«, ferner 
Arabesle, Inveltive« u.ä. Much »Modermes aber ift nicht eime 
Subjtantivierung von >modern«, jondern eine Nachbildung von 
»UAntilee. Under, wenn mirflih eine Erhebung zum Haupt⸗ 
worte vorliegt; wenn wir eine weibliche Perſon als eine » Modernes 
bezeidinen, jo müſſen wir dazu bilden: >der Modernen«, wie 
auch (obwohl jeltener) gefagt wird: »der Parallelen« (db. h. Linie, 
wie »der Geraden«). Beides, lebendiges Gefühl für die Sub 
ftantivierung und ummittelbare Entlehnung aus einer fremden 
Sprache, ift auch bei der jormengejtaltung von »Brünette« und 
» ofette« nebeneinander wirfjam geweſen. Die Formen jchwanten 
bier fehr; heute jcheint das üblichere zu fein: »der Brünette« (mie 
immer: »der Wlondine«), aber der Kofettene. Daß man früher, 
u Leſſings Zeit, auch »die Schönee unverändert ließ, iſt für die 
Beutige Sprache nicht mehr maßgebend; und jo iſt es micht zu 
billigen, wenn eine Zeitung fcreibt: »mit ftaunend erhobener 
Reditee. — Der »Teltomtlanals« ift Sp. 80f. als berechtigt er 
wiejen worben. Aber »Treptow- Sternwarte, das nach Ihren 
freundlichen Einfendungen jept auftaucht, ift abſcheulich, und es 
ift dringend zu wünjcen, ak e8 recht bald wieder verjchwinde. Ihre 
Befürchtung, man werde näcjtens von der » Berlins Univerfität« 
und dem »Sliels Hafen« zu leſen befommen, wird ſich hoffentlich 
nicht bewahrheiten. Aber wer weiß, was un® die Engländerei 
— benn eine folde liegt offenbar auch bier vor — noch alles 
bejcheren wird? Ganz neu iſt ja freilich diefe Art Wortbildung 
nicht; val. z. B. Jahrg. 1896, Sp. 107. — Eine Zeitſchrift follte 
nicht »pierzehmtägig« erjcheinen, ſondern >vierzehntäglich« oder, 
wenn man fic dagegen fträubt, >alle vierzehn Tages (vgl. 
Jahrg. 18%, Ep. 33 ff). 

Herrn W. ©... ., Eſſen (Ruhr). Sie teilen gütigit 
mit, dab für Charcutier (j. Sp. 90) in Karlsruhe (und wohl im 
anzen badiichen Interland) »Murfiler« gefagt wird, in freiburg 
und wohl im ganzen Oberlande) »Wurfters. Das find jelbits 
verſtãndlich auch quite Erjagwörter für Charcutier; aber fie werben 
ich ſchwerlich da einbürgern, wo fie nicht volfsüblih find. 
brigens find beide Musdrüde im Süden noch weiter verbreitet: 

»Wurjiler« im Elijah, »Wurjter« in der Schweiz, auch in Bregenz 
und Lindau. N. ©. 

Herm &d. ..., Charlottenburg Gewiß iſt die aui 
Sp. 139 erwähnte Äußerung eines Baslers über den altererbten 
Namen Nanzig nicht blok ein Beweis einer merkwürdigen Ber: 
biifenheit gegen das Hei, jondern auch fachlich falich. n es 
verhält fh mit diefem, nicht erft ausgegrabenen und für einen 

Fortſetzung auf Spalte 237.) 

— 
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2) Abkürzungen: ©, — Borfigender; S. = Scäriftfüßrer; A. = fafjenführer. 
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(Fortjegung von Spalte 228.) 

Dee bereitgehaltenen, ſondern von alteräher ererbten und beis 
haltenen Namen ganz fo, wie Sie meinen, indem Sie jchreiben: 

»Der »bereitgehaltene« Name Ranzig iſt mir in Mitdeutichland, 
bejien verſchledene Gaue ic bewohnt habe, tatſächlich niemals 
begegnet, auch nicht in irgend einem amtlichen Schriftftüd. Wohl 
aber lernte ich ibn als einzige Bezeichnung für eine ſchöne Stadt 
fofort fennen, als ich zu langjährigem Aufenthalt nad) Lothringen 
fam. Dort jagen bejonders die Landleute, ob fie nun dem beuts 
ſchen Sprachgebiet ng eng oder dem gemijchten, jobald jie 
deutich jprechen, er anch, jondern ſtets Nanzig.« 

Chr, ‚ Braunfhweig. Das amtliche Wörter: 
verzeichnis für die preuftichen — gibt rg erg ſtellt 
alle die Wahl zwiſchen »linieren« und »liniierene frei und bes 

ichnet damit offenbar den zwiſchen beiden Formen ſchwankenden 
Epramgebraud, wobei »Iinieren« volfstümlicher, bequemer, bas 
gegen »liniieren« genauer und gewählter erjcheint. Als drittes 
Dame daneben auch »lineieren«e vor und wird fo d. h. ausdrüds 
lich als eine Nebenform aud; von Sanders im Wibch. 2, I, 144 
—5— Wie Sie annehmen, geht dieſe Schreibung — denn 
gel iprochen wird fie faum werden — aus der Rüdficht auf bie 
ateinifche Grundform lineare und das ſich daranlehnende »Lineale 
—— Aber fie iſt ganz künſtlich und unvollstümlich, hat alfo 

beffered Recht gegen den unbefangenen Sprachgebrauch als 

— 2—— die Ben Vermännlihung der Rhone und die 
blichun 

Wörtern zuliebe. 
Herren Hptm. K. . . ., Freiburg, O. Kr. . .. 
.N...5 vielefeld/ und A. P.. 

des Peloponnes nur — griechiſch⸗ lateinischen 

Leipa. Der auf 
. 126 ber Aprilnummer ausgeiprodene Tadel gegen bie Vers 

wendung bed Wortes Mudimente 
ber damit unvereinbaren, ja entgegengefepien 

im Sinne von »Überbleibjel, 
Neite« in Br 
Bedeutung Wortes in feiner Urjprache aus. Tropdem fa 
er nad) Ihren dankenswerten EUREN: die ſich egenfeitig 
ergänzen, nicht aufrecht erhalten werben. Aus diejen ergibt ſich 
zunädft, daß ſchon unfer 7. reg ni »Die Scule« 
(S. 68: »rudimentär = unentiidelt, vertümm 
— »Rudimente — Anfangsgründe; Anjäge, 

urüdgebilbet« 
leibjel, Reſte 

(Naturfunde)e) dieje entgegengejepten Vedeutungen —— In 
der Tat ſpielt das Wort mit dieſem Doppelſinne eine große Rolle 
in ber Entwicklungslehre und tft hier wahrſcheinlich von Darwin 
eg worben. 

je! ichen Sin 

»Rubimentäre werben z 
ur Kiwi genannt, die aus eimem unter * Haut be 

——— beſtehen. 

. B. die Flügel des 
findlichen 

Es find Andeutungen, Ans 
äge von wirklichen Flügeln, aber anderſeits nad der Anficht bes 
großen Naturforicher® auch Überbleibjel, Reite von Flügeln, 
weil fie ſich aus wirklichen Flügeln urüdgebildet haben. Sodann 
ift die Vermutung im höchſten abe wahricheinlih, daß der 
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Urheber des getabelten Ausſpruchs, Bebel, Wort und Anſchauung 
aus Hädels traurigem Buche » Welträtjel« entnommen hat (S. 307, 

der Vollsausgabe ©. 1075. Die Biologie verfteht umter 
»Mudimenten« durd) veränderte Lebensbedingungen eines Orga— 
niömus in der Entwidlung fteden gebliebene, unnüß oder jogar 
ſchãdli — Organe, wie z. B. beim Menſchen vor allem 
der Blinddarm). Endlich ergibt daß dieſe naturwiſſenſchaft⸗ 
liche Umdeutung oder Ausdeutung des Wortes auch ſchon auf 
das Gebiet der Logil und Grammatik übernommen worden ift. 
Lindner jchreibt auf S. 45 feiner 1835 in Wien erſchienenen 
Logif: »In dem erweiterten Sape fünnen wir in ben näheren 
Beltimmungen des Eubjeftes und Prädilates nur den rudis 
mentären Niederichlag einer vorauägegangenen Sapbildung 
erbliden.e In biefem Falle zwar find zwei Bilder (Rudimeni 
und Niederſchlag) aus verichledenen Bereichen der Naturwiflen: 
ſchaft ganz unglüdlih und geſchmacklos verquidt. Aber die 
Bedeutungsentwidlung von »Rudimente und »rudimentär« unter 
Einfluß der Darwinſchen Lehre ijt doch keineswegs ungewöhnlich 
verlaufen, fo jehr auch das Ergebnis des Verlaufs (»Überbleibfel«) 
dem Ausgangspunfte (»Unfange) fernzuliegen icheint. Ob indes nicht 
wirflid mander »Rudimente und »rudimentäre im Sinne von 
»liberbleibjel« und »verfümmert, verfallen«, wie Herr B. ft. ...., 
Dresden vermutete, mit dem ehemals auch beliebten rudera 
irrig zufammenmirft, bleibe dahingejtellt, 

Herin E. B. . . . Szent Abraham. Die Beweiſe bedienten- 
hafter Ausländerei des Gaſthofs, deſſen Name Hotel Bristol 
Wien, ſelbſt ſchon eigentlich vom Standpunlkt der deutſchen Sprache 
aus betrachtet, ein hilſloſes Geſtammel iſt, wundern uns weniger, 
als Sie wohl erwarten. Denn wir kennen dergleichen. Da gibt 
es nur eine Carte postale, und auf der Schreibmappe, die dem 
Gaſte zum Gebrauche dient, empfehlen ſich gefrümmten Rückens 
lauter gute Wiener, der Lederhündler Papie bietet Specialities 
of Vienna, Leather Works und petits Meubles durcheinander 
aus, der Schneider Bubacel wird zum Tailor by appointment to 
Hıs Imperial & Royal Myesty (N), the Emperor of Austria, 
E. Wahliß hat das biggest Porcelainwarehouse in the world, 
Greifs Maison nennt fich patronised by English and American 
Ladies und hat gewiß ſchon fjattfam erfahren, daß Engländer 
und Amerifaner für dieſe niedrige gefinnungslofe Höflichkeit unter 
allen Umſtänden mit grenzenlofer Verachtung danten. Wir bes 
greifen aljo, daß Sie verdriehlich darüber find, ſich für Ihr gutes 
ehrliches Geld in einem Haufe der deutichiprechenden lieben Wieners 
jtadt jo rüdjichtslos in Ihrem Deutjchgefühl verlegt zu ſehen. 
Aber warten Sie nicht erjt auf die Hüfe von Staat und Schule 
ober die Stimme eines einflußreichen Mannes, fondern glauben 
Sie, hier ift jeder der rechte; er Tage nur je nad) feiner Mrt, 
grob oder fein, jedenfalld vernehmlich dem Wirte die Wahrheit, 

Herrn M.R...., HamburgsHohenfelde. Sie bezweifeln 
bie im Aprilgeft (Sp. 110) vorgebradhte Ableitung des Pidgin- 
Engliih aus dem engliichen Worte business (Geichäft), das von 
den Chinefen in der Weiſe umgebildet wäre, und geben ſelbſt eine 
ondere, die wir, da jie am ſich nicht unmwahricheinlich ift, mit 
Dant unfern Lefern mitteilen und Sachtundigen zur Prüfung 
unterbreiten. Die Ausſprache »Pidjensenglifche, jo jagen Sie, 
weiſt auf das bebr. Wort » Pidjom« oder »Pidjon« (Losfauf). Nach 
4. Mof. 3, 46 igd. blieben Israels Erjtgeborene von der über 
Agypten verhängten Seuche veriheont und jollten Israels Gott, 
d. h. dem Priefterjtande, angehören. Doch war es jedem Vater 
geitattet, feinen Erſtgeborenen loszuklaufen — Pidjom zu haben — 
ein Brauch, den noch heute rechtgläubige Juden peinlich üben. Das 
Wort ift in den heutigen Sprachgebrauch ey gang und 
gibe ift die Medensdart: Wie ift das Pidjen geweſen? (Wie ijt das 

ejchäft gewejen?). Taufende und aber Tauſende ruffiich-pofnifcher 
Juden, die nadı England ausgewandert find, haben dort ihren 
—— im geſchaftlichen Leben zur Geltung gebracht, jo daß ihr 

gliſch von Bollblutengländern ſpöttiſch als Pidjenengliih, Pi- 
geon -English gelennzelchnet wurde. 

Brieie und Bufendbungen bie Bereinsleitung 
find zu richten ——— re u 

Geheimen Dberbaurat Dito Sarrazin, Berlins fricbenau, 
Kulleralee 117. 
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Geihäftliher Teil. 
In Neuporl (Ber. Staaten von Amerifa) ijt ein neuer 

Bweigverein des Allg. Deutſchen Spracvereind ind Leben 

getreten. 
Die Aweigvereine und Vereinsmitglieder bitte ich, 

während der Ferienzeit Juli und Auguſt an die Bereinsämter 
nur dringliche Sendungen richten zu wollen. 

D. Sarrazin, Borfigender. 

Ansihun für Spraceden. 
Die ſechſte Nummer ber »Mitteilungen für Sprach— 

echen« wird im Juli verfandt werden. Beitellungen find an den 

unterzeichneten Schriftführer des Wusichufies zu richten. Die 

» Mitteilungen) gehen jedem unentgeltlich und poftfrei zu, ber jich 

bereit ertlärt, für ihre Verwendung in Zeitungen zu forgen. 

Oberlehrer Friedrich Wappenhans, Plön (Holitein). 

Im zweiten Vierteljahr 1904 gingen ein: 

an erhöhten Jahresbeiträgen von 5.4. und mehr: 

41,50 A von der Vereinigung alter deutſch. Studenten 
in Amerita zu Neuyort (f. 4 Nbzüge); 

25 A. vom Deutihnationalen Handlungsgebilien- 
Berband in Hamburg; 

7 M von Herm Bezirksſekretär Dahlgrün, z. Zt. Münden 
(Hannover); 

je 5 .&. von Fräulein Margarete Finke in NAvenches 
(Schweiz), von den Herren Dr. Emil Boentih in Wien, Npo- 

theter Bretfchneider in Dar es Salam, Nedhtsanwalt Grzimel 
in Neiße, Emil Heuermann in San Franzisfo (Kalif.), 9. 
&. Hilfen in Baltimore, Auguſt Stahlberg in Genua und 
bon dem Lehrkörper ber Realjchule in Eppingen (Baden). 

5 Berggold, Schapmeilter. 

Tennistafeln 
‚ Bit beib EEE ge 

göpreife von 1.4. 
Die gleichen Tafeln unaufgezogen loſtenlos. 

Die Geſchäftsſtelle 

bes Allgemeinen Deutihen Spradvereins, 

Berlin W30, Mopitiaße 78. 

Die BVereindmitglieder empfangen mit diefer Zeitihriftuummer 

das Wiſſenſchaftliche Beiheft 25 

foftenlos. Inhalt: Über das Spiel der Kräfte in der Geſchichte 
ber deutſchen Scıiftipradie. Bon Oëkar Brenner. Grenzen ber 

Spradpreinheit. Bon Friedrich Kluge. Detlev von Liliencron 
als Spradbildner. Bon Franz Hahne. Ein Reichöfreihere im 
18. Jahrhundert als Sprahreiniger. Bon Wilhelm Feldmann. 

De Hettiief un) {onfige ———— mofür bie 
die Gefhäftsitelle 3. ©. des sonne 

— Ber Inanp Berggold in Berlin W30, 
Mopitrabe 78, 

Briefe und Zuſendungen file Die zart an ben geuspeket, Überlehrer Dr. Ostar Strelcher In Berlin NW52, 10, 
file bie en en an Brofeflor Dr. Bau Bletich in Berlin WB, Mop 12 
für das Werbeamt an Oberiehrer a. D. Dr. Glinther Saalfeld, Berlin-riedenau, Sponbolsitrabe 11. 

Fr Die Egpeiftieltung veranwortlig: Dr. Ddfar Streicher, Berlin NW DZ, Banifkraße 10. — Werlag deb Allgem. Deutigen Eprapereins ($. Berageib) Berlim. 
Drut der Bucdruderel de Walfenhaufes in Halle a. d. ©. 



19. Jahrgang Ar. 9 Bei f hei ft September 1904 

Allgemeinen Deutichen Spradivereins 
Begründet von Serman Kiegel 

Im Auffrage des Vorſtandes herausgegeben von Dr. Oskar $treider 

Diefe Zeitſchrift ericheimt jährlich amdlfmal, zu Anfang jedes Monats 
und wirb den Mitgliebern bes Allgemeinen Deutfchen Sprachvereins unentgeltlich 

geliefert (Sadung U). 

Anhalt: Zwei bedeutſame Bücher über das Deutichtum Amerikas. Bon Profeſſor Dr. Ulbert J. W. Kern. — Seine Deutſch- 
amerifaner? Bon Dr. Titus Voellel. — Geichweige denn. Bon Prof. Dr. Hermann Dunger. — Das Veralten der Fremdwörter. 
Bon Profefior Bruno Buchrucker. — Seine Mitteilungen. — Zur Schärfung des Sprachgeſühls. — Bücherſchau. — Zeltungsſchau. 
— Aus den Aweigvereinen. — Brieflaften. — Geichäftliches. 

Die Beitiärift kann auch durch den Buchhandel oder die Poſt 
filt 8.4. jährlich besonen werben. 

R * Barum, fo fragt man ſich, iſt es den Millionen Deutichen nicht 

Swei bedeutjame Bücher über das Deutſchtum Ameritas. | gelungen, fih zu einer politiihen Selbjtändigfeit zufammenzus 
Faſt wie eine antife Schidfalätragödie mutet ed und an, wenn ſchließen oder doch wenigitens ihr Vollsſtum zu bewahren? Die 

wir an ber Hand von Julius Göbel! Schrift!) die Geſchicke Antwort iſt einfach. Die engliihen Anjiedler brachten eine politifche 

des deutichen Vollstums in Amerika verfolgen. Bon Bater und | Schulung mit, die der Deutjche des 17. und 18. Jahrhunderts, 

Mutter verftoßen, aber audgerüftet mit den Grundzügen des ans Regiertwerden gewöhnt und von feinem Fürſten gedrüdt, 
deutichen Charakter, den jtarfen mie den jchwachen, zieht der | nicht beſaß. Der Unterſchied beider ericheint verlörpert in dem 

junge Auswanderer- Nede, den mächtigen Trieben feiner Wander- | der puritanischen Geiftlichkeit aus der Kolonialzeit Neuenglands 

natur gehorfant, taftend, ein armer Bettler, hinaus in die weite | gegenüber den beutjchen Predigern, die mit ihren Landsleuten 

Welt, löft dem fremden die Mätjel der Sphinx, erichlägt in : nadı Amerika zogen, Dort jeder ein politifcher Führer und Mits 

blindem Verhängnis den eigenen Vater, heiratet die Schweſter helfer an ber Gründung des puritantichen Gottesſtaates, hier troß 

und geht damit jelbft zugrunde. Auch das Berfühnende der | größerer Gelehrſamkeit und Opferfreude fait alle von Weltmũdig⸗ 

Schickſalstragödie, die erhebende geiſtige Läuterung, fehlt nicht. keit angekränkelt und jedes politiſchen Sinnes bar. Dazu kam, 

Der Berfepung, die der Deutſch-Amerikaner »troh aller Ans daß ſich Deutſchlands Fürſten weder zu einem Einheitsgedanken 

ſtrengung« nicht aufhalten zu können ſcheint, wirft die germaniſche aufzuſchwingen vermochten noch den Wert überſeeiſcher Anfieds 

Läuterung nicht minder mit der Gewalt eines Naturgefegese | lungen begriffen. »Und felt jener Zeit bat Deutſchland die ums 

entgegen. In den Schmerz um das Verlorene mijcht fid) das | verzeihliche Schuld auf ſich geladen, ſich um das Wohl und Wehe 

tröftende Gefühl ausgleihender Gerechtigkeit, die uns Hoffnungs | feiner ausgewanderten Kinder nicht mehr zu kümmern und die 

froher in die Zufunft bliden läht. ' ergreifenden Helmmehflagen unbeantwortet zu lafjen, die fich durch 

Das iſt in wenigen Worten bie deutfch-amerifaniiche Geſchichte, die deutſch-amerikaniſche Dichtung feit ihren Anfängen ziehen.« 

wie fie fih aus Julius Göbels Schrift ergibt; das ift im Brumde | Man hatte die törkdyte Anficht, der Auswanderer fei dem Water- 

die Geichichte der Deutichen im Muslande. Göbel hat das Bild lande für immer verloren. England aber gründete im fernen 

nirgends angedeutet, und er wird erichreden, wenn er erfährt, | Weltteil engliſche Kolonten; ihm heißt das nette Sand nicht 

daß feine Darftellung es hervorgerufen hat. Im Gegenteil, er | Mmerita, ihm ift es nur ein anderes, ein neues England, Port 
glaubt an fein unabänderfiches, im Rate der Götter vorausbe- | ließen ſich engliiche Koloniſten in dichten, geſchloſſenen Maſſen 

ſtimmtes Schickſal. Er ift ein denfender, philoſophiſch geſchulter nieder; die Deutſchen wanderten vereinzelt hinaus in bie weite 

Geſchichtſchreiber, ſucht von der Oberflädye der Erjcheinungen in | Welt, Jene hatten einen Rüdhalt an ihrem alten Baterlande, 

die Gründe hinabzudringen, um im deutichen Volkscharalter die dieſe entbehrten des nationalen Empfindend, das es in Deutich- 

verborgenen Keime und treibenden Kräfte zu erkennen. Durch land felbit nicht gab, »Als Schwaben, Heſſen, Pfälzer ufw. find 

die Erkenntnis unſerer guten Eigenfchaften wie durch den Kampf | unfere Landsleute nad) der neuen Welt gezogen, und bi® auf den 

gegen unſere Schwächen erhofft er endliche Heilung. heutigen Tag hat ſich diefe elende Stleinftaaterei, von Bierwirten, 

Nach Göbel Haben von den 75 Millionen Einwohnern der | Zeitung&herausgebern und anderen Spekulanten unterftügt, in 

Vereinigten Staaten, von denen wir d Milltonen Neger abziehen | Vereinen und Vollsfeſten auf amerifantfchem Boden erhalten.« 

müffen, meit über ein Drittel, wenn nicht die Hälfte, bdeutiches Sodann beſtand auch zwiichen der früheren und fpäteren 

Blut in den Adern. In der Zeit von 1821— 1900 allein wanderten | deutichen Einwanderung faum je ein Aufammenhang. Darum 
über 5 Millionen Deutſche ein, während zur jelben Zeit nur konnte feine Mede jein von einem eigenartigen deutſch-ameritkaniſchen 

3 Millionen von England und 3800000 von Srland famen. Geiſtesleben, das fich von Geſchlecht zu Geichlecht fortgepflanzt 

— — * hätte, Das iſt heute noch jo wie damals; unjer heutiges Geſchlecht 

u ae os Re ale Spar | Mb nit, maß vor menigen Jaıyfnten gefhehen it. Belpick 
und Literatur an der Stanford Iniverfität, California. München | weile haben wir vor kurzem hier in Neunorf dem greifen, 82jährigen 
1904. J. 5. Lehmanns Verlag. 1,60 A. ' General Dfterhaus, dem berühmten Führer der Truppen von 
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Mifjourt im Bürgerfriege 1861—1865, der aber ſchon nahezu 
30 Jahre wieder in Deutichland lebte, einen herzlichen Empfang 
bereitet. Wer muhte bis vor wenigen Dlonaten, daß es über- 

haupt je einmal einen deutſch-amerikaniſchen General Ofterhaus 

gab? »Kein Lied, kein Heldenbuch meldet die Namen jo vieler 
ungezählter Stammesbrübder, die ihr Bejtes zum Aufbau unjerer 

Republit beiftenerten!« Deutjdysameritaniihe Geichichtichreibung 

lag bi8 vor kurzem fehr im argen, während englijchs ameritanijche 

Geſchichtſchreiber jhon in ben erſten Tagen der Kolonialzeit 

anfingen, ihre Taten mit Trompetenftößen in die Welt hinaus zu 
ſchmettern. 

Nach dieſer Einleitung, die dem Deutſchtum hüben und drüben 

ſein Spiegelbild vorhält, geht Göbel über auf die eigentliche Ge— 
ſchichte, zumächjt die des 17. und 18. Jahrhunderts. Das meifte, 
was er bier jagt, ift dem Kenner befannt. Er behandelt nad): 

einander die deutfchen Anſiedler in Birginien, die der holländifchen 

Kolonie in Neuyort (Minnewit — den Deutfchen aus Wejel am 
Rhein jchreibt Göbel jeltjamerweile nod im der entitellten, 

jranzöfifh ansjehenden Form Minuit — Auguſt Herrmann aus 

Prag, Jakob Leisler aus Frankfurt am Main); Paftorius und 
die dreizehn Krefelder Familien (1683), Johann Kelpius, die 
Auswanderung der Pfälzer nad dem Staate Neuyork, eines der 

ergreifendjten und bemegteften Kapitel in der Geſchichte der erfien 

deutjchen Koloniften Amerilas (1709), die Anfiedlungen in Zouifiana, 

die ber Salzburger, ber waderen Landsleute von Goethes Dorothea, 
in Georgia. 

In dem Abfape ⸗Kirche und Schule« ift bejonders lehrreich, 
wie jhon um biefe Zeit (1750) in Benniylvanien ein Kampf 

um die deutiche Sprade enibrannte, und wie damals ſchon 

»pfälfiih gehäſſige, auf kraffefter Unkenntnis beruhende Schmä- 

hungene gegen die »ummijjenden deutſchen Heiden« losgelaſſen 
wurden, und wie damals auch ſchon Deutſche ins feindliche Lager 

übergingen und gegen ihre eigenen Landsleute fochten! »Siege 

über die Deutichen find nie ohme beutiche Hilfe gewonnen worden«, 
jagte im Mittelalter ſchon ein berühmter, nichtdeutſcher Geſchicht 

ichreiber. 

Trefjlih ſchildert Göbel darauf die deutichen Helden des 
amerifanifchen Freiheitäfrieges, den Sieger von Orisfany, Herd) 

heimer (Hertimer), Johann von Kalb, den Neuorbner des Heeres 
Baron von Steuben, verjchweigt aber auch nicht, daß deutjche 
Fürften 30 000 ihrer Untertanen an England verſchacherten, damit 
fie in Amerifa gegen ihre eigenen Brüder kämpften. Heſſen 

Heſſians!), welch' Schimpfwort! der Deutiche hat noch immer 
darumter zu leiden. Verſäumen doc) die ameritanifchen Lehrerinnen 
in ihrem ⸗hyſteriſchen Patrioiismus« nie, auf die Schändlichfeit 

der Heflen, die ihnen ein Sammelbegriff für Deutfche überhaupt 

find, hinzuweiſen, fo oft von Waſhington und dem Übergang über 
den Delaware und der Schlacht von Trenton die Rebe if. Das 
ift die Geſchichtsſtunde, in der den Kindern beutjcher Abkunft die 

Liebe für das Vaterland ihrer Eltern aus dem Herzen geriſſen 
wird. Dieje traurige Tatſache wird jo die Beranlafjung, daß ſich 

der bethlehemitiiche Kindermord jedes Jahr am ber beuticdh- 

amerllantihen Jugend wiederholen fan. In der Beit bes fFreis 

beitstrieges erreichte das amerifanifche Deutichtum einen Höhepuntt. 

Gerade aber da verpaßte es die Gelegenheit, für feine angeftammten 

Nechte einzutreten. Es fehlte an Führer, an Verftändnis, an 

Selbſtbeſimung. Was Göbel hierüber jagt, Hingt mir äußerfi 

einleuchtend. Zweifler werden den Kopf jchütteln. 

Im zweiten Abſchnitt wird die »Eroberung des amerilaniſchen 

Weſtens« behandelt, nady Göbel bie wichtigite Tat der amerifanijchen 

Geſchichte, nicht denfbar ohne die mächtige Pionterarbeit ber 
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Deutihen. In diefen Zeitraum fjält vor allem bie Tätigfeit 
Konrad Weijerd, Friedrich Poſts, der Hermäuter, ber beutichen 

Bauern aus Penniylvanien und Virginien, die im Verlauf der 

Jahre die Urwälder Ohios, Andiana® bis nad Kentudy hinein 

in blühende Gefilde ummandelten. Gewiß haben fid) ihnen in 

der Folge Neuengländer und Jrlänber zugefellt; aber biefe find 
nur den Spuren gefolgt, die die Deutichen bereits betreten hatten. 

»Während der Anglofelte, Raubbau treibend, von Farm zu 

Farm zog ober ald Landipefulant zuerjt den Indianer und dann 
den Emigranten überliftend, fich Reichtümer erwarb, jchuf der 

beutfche Bauer, feinen Beſitz nur felten wecjelnd, den Urwald 

und die Prärie in üppige Getreidefelder um. Noch etwas tat 
ber Angelſachſe und =felte: er verftand politiſchen Lärm zu ſchlagen; 

und da bie amerifantiche Geſchichte nur politiihen Lärm berichter, 

jo fommt es, daß fie von der beutjchen Kulturarbeit wenig oder 

nichts weiß und die Eroberung bes Weftend jenen zuichreibt. 

Im 19. Jahrhundert, das ben dritten Abjchnitt der Schrift 

bildet, wird die Fülle des Stoffes jo groß und die Leiftungen 

der 5 Millionen Deutſchen, die den Vereinigten Staaten meu 

zumanderten, find fo tiefgreifend und weitreihend, daß Göbel fich 

beicheiden muß, im wenigen hervorragenden Wipfeln den Gang 
ber Entwidfung nadjzuzeichnen. Außer der ſegensreichen Arbeit 
deutfcher Bauern und Handwerker, die noch die Kerntruppen der 

Einwanderung blieben, zeigt er hier namentlich das erfolgreiche 
Wirten der Gebildeten, die in ben Metternihihen Zeiten als 

politifche Flüchtlinge die gaftfreundlichen Gejtade Amerilas aufs 

fuchten. Mit Liebe verweilt er bei dem edlen Dreigejtim: Karl 
Sollen, Karl Bed und Franz Lieber, zeigt, wie der Reutlinger 
Friedrich Lift in Philadelphia zuerft die Gedanken des Schußzolls 
ausſprach, deren Beſolgung Amerika zur größten Induſtrie- und 
Geldmadjt gemacht hat, wie die deutichen Erzieher das amerifas 

niſche Schulwefen umgejtalteten, wie aber deutiche National» 

ſchwächen: Umeinigfeit, Nörgelfucht, Aufgeblafenheit einzelner und 
gefühljeliges Weltbürgertum die innere Auflöfung des Deutjchtums 
in Amerifa verurjacdhten. Beſonders die Adhtundvierziger Magt er 
an, »bie fluchwürdige Spaltung der Deutichen Amerifas abfichtlich 

noch weiter geführt zu Haben«. Steiner habe ſich aus ihren Reihen 
erhoben, der um der gemeinjamen deutſchen Sache willen zur 

Eintracht gemahnt hätte. Auch die Kirche macht er mit verant- 
wortlich, dieje Zerjegung, jtatt aufzuhalten, bejchleunigt zu haben. 

Sie verftand nicht die hoben Aufgaben des Deutſchtums zu er— 
fafien, ſondern zerfleifchte fich in fruchtlojem Kampf über Spitz 
findigfeiten der Belennmiſſe. Das iſt heute noch nicht befier. 

Vor wenigen Monaten z. B. hielt die »Lutheriiche Generalfunode« 
der Vereinigten Staaten in Detroit ihre Jahresverfammlung ab. 
Man wollte fih näher zuſammenſchließen, man wollte ſich befier 

verjtehen lernen. Aber man ging auseinander ohne die beabſichtigte 

Einigung, weil einige Kampfhähne wieder dogmatiſche Haar 
fpaltereien trieben. 

In diefem Zufammenhange macht Göbel auch einen Ausfall 

auf die Schulen Deutſchlands. Da ich ihm bier beipflichte — id) 
babe legten Herbjt während ber Tagung bes beutichs amerifantichen 
Nationalbundes in Baltimore in einem Berichte: »Was uns mot 
tut« gegen die beutihen Schulen denjelben Vorwurf in vielleicht 

noch jchärferer Weije erhoben —, jo fei e8 erlaubt, die ganze 

Stelle wörtlich wiederzugeben: »Hier kann ich mich nicht enthalten, 

den Schulen der beutjcen Heimat einen jchiweren Vorwurf zu 

maden. Der Deutfhe in Amerifa Lönnte jeine Mutterſprache 

nicht jo oft wie einen abgetragenen Nod von ji) werfen, wenn 

ihm die höheren und niederen Schulen daheim das rechte Vers 

jtändnis dafür geöffnet umd ihm deutſches Selbjtgefühl mit auf 
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den Weg gegeben hätten. Bor allem bie Höheren Schulen, aus 
denen die führer hervorgehen. Aber wie traurig es gerade in 
den meiſten Gymnaſien mit dem. beutfchen Unterricht beitellt war, 

ift befannt. Erjt in Amerifa lernt man fo recht verftehen, tie 

undeutich und vaterlandslos im legten Grunde der Humanismus 

ift, und geradezu jrivol erjcheint einem das Gewimmer klaſſiſcher 

Schulmeifter um die ſchwindende humaniftiihe Bildung. Die 

Adhtundvierziger und viele vor und nad ihnen fonnten vorzüglich 

Latein und Griechiſch, ja fie fchwärmten von einer deutlichen 
Nepublit fo laſſiſch und ftilgerecht wie von einer antifen, aber 

nur bie allerwenigjten waren durchdrungen von ber Größe und 
dem Werte ihres Vollstums, jeiner Geſchichte, feiner Sprache 
und Dichtung, tropbem an beren Eiſchlleßung feit den Nomantifern 

die Bejten der Nation gearbeitet hatten. Es wäre unmöglich 
geweſen, daß fich jo viele humaniſtiſch Gebildete, ja Gelehrte, mit 

BVegeifterung für Kulturdünger erklärt Hätten, wenn ihre Er- 
ziehung weniger humaniſtiſch und mehr deutichsnational im ge- 
funden Sinne geweſen wäre. 

Nachdem Göbel jo die Urſachen der Zerjegung bes deutſchen 
Vollslebens in Amerifa anfgebedt, weijt er am Schluß auf das 

Verjühnende Hin, nämlich eine deutſche Gegenſtrömung, bie von 

der deutihen Familie aus, durd bie Umiverfitäten, durch Mufif 

und KHunft, deutſche Sprache und deutſches Schrifttum, deutſche 

Bifjenihaft und deutihe Weltanſchauung immer mehr das ameri« 

fanische Geiſtesleben durchtrünft. Kolumbia wird darum immer 

mehr die büfteren Züge des Neuengländertums verlieren und die 
vergeiftigteren Züge der Germania annehmen. 

Gobels Schrift füllt nur 88 Seiten, iſt aber grundlegend und 

bahnbrechend. Bon hodragendem Standbpunlte aus gejchrieben, 

läßt fie Licht umd Schatten jcharf hervortreten, geflattet auch 

Blide über das weite Meer hinüber in die Gejchichte des Mutters 

landes und der Deutihen in anderen Weltteilen. Der Stoff ijt 
vorjihtig geſammelt, überſichtlich geordnet, künſtleriſch durchs 

gearbeitet, wohl abgerundet, und von einem edlen Geiſt und einem 
ftärfenden Hauch hober fittlicher Schönheit belebt. Wenn man 
dem Berfafjer auch nicht immer zujtimmen fann — namentlich 

nicht betreffs der Achtundvierziger und feiner Anfichten über bie 

Zulunft des deutſchen Spradumnterrichts in Amerila — muß ihm 

doch jeder den Mut der Überzeugung zugeftehn. Er iſt ein 
ſcharfer Denker, er führt eime noch fchärfere Klinge. Er teilt 

Hiebe aus nad) rechts und lints; immer find fie wohl berechnet, 

und faft immer ſihen fie. Er räumt auf mit alten Vorurteilen 
und zeigt überall eine jtarfe, jelbjtändige Perjönlichkeit. Gebuld 
mit unfern angeljähfiihen Brüdern zu üben, ift ihm eher eine 

Gefahr ald eine Tugend. Der deutfchen Arbeit, dem deutſchen 

Fleliß, dem deutichen Gemüt, der deutichen Kunſt und Wifjenfchaft 
fegt er ein Denkmal, mie e8 ſchöner micht gedacht werben kann. 

Und wenn er jchonungslos deutſche Schwächen aufbedt, jo füglt 
man es ihm an, daß es ihn fchmerzt, daß er leidet, indem er 

ed tut. Aber im Erkennen ber fehler fieht er die Möglichkeit, 

fie zu überwinden, und im Kampf gegen fie bie Hoffnung auf 
eine große Zukunft des amerifaniihen Deutſchtums. 

In der Tat ſcheinen ja überall Anzeichen auf eine Bejjerung hin» 

zubeuten. ch verweiſe nur auf die Tätigkeit der »WVereinigung Alter 
Deuticher Studenten in Amerifa« (vgl. Zeitſchr. 1903, Sp. 131ff.), 
auf den Zujammenihluß der ehemals zerjplitterten reife in den 

gröheren und fleineren Städten zu gemeinfchaftlichem Handeln wie 
3. B. bie Vereinigten Deutichen Gefellichaften ber Stabt Neuyork 

(ogl. Beitichr. 1903, Sp. 266 ff.) und Hundert andere, auf die Deutich- 

amerifantihen Staatöverbände, auf den D. U. Nationalbund 

(vgl. Zeitichr. 1903, Sp. 2671. Auch vernehme ich, daß endlich 
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die reiheren Deutſchen Sinn für die deutfhamerifanische Geſchichte 

befunden und Geldmittel zu ihrer Erſorſchung bieten. So hat 

eine deutiche Frau von Chicago drei Preife, von 3000, 2000 und 
1000 Dollar, audgejegt, um den Einfluß der Deutfchen auf allen 

Gebieten des amerifanifchen Lebens nachzuweiſen. Schon fangen 
engliih = ameritantiche Anitalten an, der deutich> amerifanifchen Ge 

ſchichte ihre Aufmerkfamteit zu ſchenlen. Much die Blumenfeftipiele 

in Baltimore, bie vor wenigen Wochen ihre Preiſe verfündeten, 

werben bazu beitragen, beutiches Fühlen zu heben und Berjtändnis 

für die deutſch-amerllaniſche Bejchichte zu wecken. Jeder reis 

verfolgt in feiner Welle befonbere Ziele. Aber alle jcheinen ein: 

ander in bie Hände arbeiten und zuſammenwirlen zu wollen. 
Wenn auch die Anfänge noch unficher find: das Ahnen gebt, nadı 

Alerander von Humboldt, dem bemuhten Tun voraus. 
Ganz anderer Art ift das Bud) von 2. VBiered.') Der Titel 

könnte die Borftellung erweden, als handle es ſich um einen lücken⸗ 
fofen Unterricht Im Deutfchen, der mit der Unfiedlung der 13 fire: 

felder Familten in Germanopolls — dem heutigen Germantown — 
1683 jeinen Anfang genommen und fich mit dem Wachen der deut: 
{hen Bevölterung in die Millionen nach und nad) von felbft, in 

Umfang wie in Innerer Ausbildung, weiter entwickelt hätte. Vierer 
will e8 nicht jo verjtanden willen, and er gibt fich keiner Täuſchung 

über den jortwährenden Rüdgang des Deutichen in den Elementar: 
ſchulen (public schools) hin, obgleich er oft noch zu rofig fiebt. 

Die Gejchichte des deutfchen Unterrichts in Amerifa ift, um es 

kurz zu jagen, ein Wachſen und Abjterben (in den Vollsſchulen), 

und ein Neuwachſen (in den höheren Schulen). Kräftig eritehen 

urfprünglich deutsche Volle- und Kirchenſchulen in jenen Gegenden, 

in denen größere Mafjen deutſcher Anfiedler zufammenwohnten; 

aber allmählich wird das Deutſche aus den Bollsſchulen hinaud- 

getrieben, jobald ſich Nichtdeutfche in deutſche Anfiedlungen binein- 

drängen. Das Schickſal diefer Verſuche, die auf die Vernichtung 

des Deutjchen hinzielen, ift noch nicht allüberall entſchleden; der 

Kampf um die Erhaltung des Deutjhen oder um die Wiedereins 

führung in früher verlorenen Gebieten wird gerade jept wieder in 

manchen Städten und Dörfern mit erneuter Kraft aufgenommen. 
Gegenwärtig fieht «8 freilich in den Volksſchulen recht bedentlich 
aus, um jo erfreulicher aber fteht es jeit einiger Zeit im ben 

Mittelichulen (High-Schools), den »Colleges«e und ben Uni— 

verjitäten. 

Viereck trägt eine Unmafje von Stoff zufammen; die Mit» und 

Nachwelt wird ihm dafür Dank willen. Mber er fichtet ihm nicht 

genügend, prüft ihm nicht nach feinem wahren Wert, er verjteht 

nicht die wiberfprechenden Urteife gegeneinander abzumägen und 
die richtigen Folgerungen zu ziehen. Der größere Teil der Arbeit 

befieht aus ameinandergereihten wörtlihen, mehr oder minder 

amtlichen Außerungen, die einzelne Leiter des Vollsſchulweſens, 
der Mittelichulen und Univerfitäten in einer Art von Sahres- 

berichten oder Programmen veröffentlichten. Da unfere biefigen 

Schulen erft am Anfang ihrer Entwidlung ftehen, wird man 
in ſolchen Gelegenheitsihriften oft die guten Wünfche der 
Direftoren für die Zukunft ihrer Schule finden. Man muß alio 

das Viereckſche Buch mit Borficht lefen. Prof. Dr. Ewald Horn, 
der ihm ein »Geleitwort« gab, fcheint das gefühlt zu Haben, 

wenn er am Schluſſe jagt: »Und Hoffentlich hat auch Viered 

die Aufunft der deutichen Sprache in Amerika nicht zu günftig 

angeichaut«, Viereck jchöpft jaft Immer nur aus engliſch— 

1) 2, Viered, Zwei Jahrhunderte beutfchen Unterrichts in 
ben Vereinigten Staaten. Braunſchweig, Fr. Vieweg u. ©. 1903. 
293 ©. geb. 6 Mt, 
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amerifaniihen Quellen und betrachtet das Deutichtum Amerikas, 

die Berechtigung ber deutſchen Sprache und beutichen Lebens— 

auffafjung nur durch die engliſch-amerikaniſche Brille. Damit 

fteht er freilich in der deutſchen Bevölferung nicht vereinzelt da; 
im Gegenteil, diefe Abnungelofigfeit ift die landläufige der nicht 

denfenden Deutſchen. Um bdiefe ſchwache Geite zu Tennzeichnen, 

fann ich vielleicht nicht® Beſſeres tun, als feine Darftellung 

mit der Göbel an zwei herausgegriffenen Beilpielen zu vers 
gleichen. Vierer findet es ganz natürlic), daf » Benjamin Franklin 
und alle andern vernünftigen Bürgere darauf bedacht waren, die 

deutſchen Anlömmlinge jobald als möglich zu amerifanifieren, 
d. bh. in der Auffafjung Franklins ſelbſt zu englifieren, und 

dies zu einer Zeit, wo, wie Biered ſelbſt zugibt, die Deutichen 
2/, ber Bevölferung Pennfylvaniens ausmachten! Wie ganz anders 

Göbel. Auf Seite 2O fagt er wörtlih: »Es berührt uns heute 

jchmerzlih, Benjamin Franklin, den fpäter von Schubart, Wie- 
land und Herder fo Hochgefeierten, auch unter denen zu ſehen, 
die ſich vor der Germantfierung Amerikas fürchteten. So ſchreibt 

er (Franklin) im Jahre 1751: ‚Warum jollen wir leiden, daß 

die Pfälzer Bauernlümmel ſich in unjere Anfiedlungen drängen‘ 

— Franklin kam 40 Jahre ſpäter als Paftorius und die Krefelder 
nach dem waldreichen Benniylvanien — ‚und indem fie in Rudeln 

zufammenmohnen, ihre Sprache und Sitten befeftigen zum Bers 

derben der unjrigen? Warum fol Benniylvanten, das von Eng: 

lichen begründet wurde, eine Kolonie von Fremdlingen werden, 

die bald jo zahlreih find, dak fie und germanisieren, anfiatt 
daß wir fie englifieren...?'«e Göbel tadelt Franklin ferner jehr 

darüber, daß er, genau wie jo viele unwiſſende Mmerifaner, Un— 

lenntnis des Engliihen als gleichbedeutend mit Unwiſſenheit über: 

haupt anfah. Noch ſchärfer tritt der Gegenſaß in der Beurteilung 
des gegenwärtigen Erziehungskommiſſärs der Vereinigten Staaten, 

W. F. Harris, hervor. Harris hielt am 16. Juli 1890 in Cleve— 
land, Ohlo, einen Vortrag, in dem er über »Deutichen Unterricht 

in amerifanifchen Schulen und die nationalen Empfindingseigens 

heiten von Angelſachſen und Deutfchen« eingehend ſprach. Viereck 

zolt ihm dafür die gröhte Anerlennung, Göbel fieht dagegen in 

ben Borichlägen von Harris nur ein Mittel, der deutfchen Sprache 
und dem Deutichtum überhaupt den Garaus zu machen, umd 

fährt dann entrüftet fort: »Es zeugt für den Tiefjtand ihres 
deutjchen Selbjtgefühls, daß unfere Landsleute die infame Be- 

leidigung im diefen Worten — er führt dieſelbe Stelle an wie 

Biered — nicht einmal empfanden und den Mann gar noch 
feiern, der fie mit Itallenern, Madjaren und derlei Volk auf 

gleiche Stufe jtellt.ce Diefe Auffafjung hätte ſich aud Viered 

aufdrängen müflen, wenn er auf Seite 172 zugefteht, daß das 

Deutſche in St. Louis’ Schulen einft jo prächtig geblüht habe, 
heute aber der deutſche Unterricht in den öffentlihen Schulen 

verihwunden ſei. War nicht Harris in St. Louis jahrelang 

Sculjuperintendent, und hat er nicht die Minen gelegt, die, freilich 

erft nad) feinem Abgange, den deutichen Schulunterricht in die 

Luft jprengten? 
Troß diejer großen Schwächen und troß der Neiqung des 

Berfajiers, dem Amerilanertum zu gefallen, bietet das Bieredjche 
Bud) indes Wichtiges genug, um es bedeutungsvoll zu machen. 

Das Kapitel Über Schulgejeßgebung in mehreren Staaten (Mafjas 
chuſetts, Ohio, Indiana, Michigan, Wisconfin) ift jehr belehrend. 

Wir erfahren da, wie deutſche Schulordnungen, namentlich bie 
Preußens, zum Borbild dienten und wie man z. B. in Obio mit 
der Errichtung von doppeljpradlihen Vollsſchulen den 
Anfang gemacht hat. Was Viered jerner überColleges — Kollegien, 
wie er fie nennt — und Iniverfttäten zufammenftellt, gibt einen 

Zeitfhrift ded Allgemeinen Deutſchen Spradvereind 19. Jahrgang 1904 Nr. 9 248 

ziemlich gutem Überblick Über das, was da und dort in einzelnen 
höheren Schulen im Deutſchen getan oder angeftrebt wird. Betrefit 
der Mitteljchulen (High-Schools) kann von einer einheitlichen 

Auffaſſung vorläufig noch keine Dede fein. Ye nad) den Schule 
behörden und ihrer Borbildung wird das Deutfche mehr oder 

weniger bevorzugt. Wenn Schulvorfteher und Schulfuperinten- 

benten einen Teil ihrer Gelitesnahrung auf Deutichlands Uni— 

verfitäten eingefogen haben, erirent ſich das Deutſche in ihren 

Sculen warmer Förderung. Im andern Fall, wie 3.8. in 
Neuyort, hat es einen jhweren Stand. So viel ich wei, bat 
feiner der Neuyorker Schufljuperintendenten, und deren gibt es 

eine große Zahl, auf deutſchen Hochſchulen ftudiert. Was will 
man dann erwarten? Biere gibt für die Jahrhundertwende 
die Zahl der ſchulpflichtigen Jugend Neuyorls wohl übertrieben 
auf 733416 Köpfe an, wovon 500000 in den öffentlihen Schulen 

unterrichtet wurden (heute find es 550000). Won biefen läht er 

im Sabre 1900 über 90000 Schulfinder am deutſchen Unterricht 

teilnehmen. Heute lönnen in den Vollsſchulen nur wenig über 
13000 baran teilnehmen; denn der Schulunterridt ift von 

2'/, Jahren auf nur ein Kahr, das lehte, das 8. beichränft, und 
die große Mehrzahl der Schüler verläßt die Schule ſchon am 

Schluſſe des 7. Jahres. Und dies bei einer Bevölkerung von über 
600000 Deutſchen in Neuyorl! Dieje Zahlen fonnte Viered 

natürlich noch nicht beibringen, da die Gnderung erft in dieſem 
Schuljahr eintrat. Die Änderung felbit erfchien ihm »zum mins 
beiten zweifelgaft«; er fügt indes harmlos hinzu, »e3 müſſe zu= 

gegeben werden, daß die vorgeichlagene Einrichtung unter Um— 
jtänden bejjere Nejultate verjpricht als der bisherige Zuftand.« 

Eine Zierde des Buches find dagegen die herrlihen Aus— 

ſprüche von Stodameritanern über deutiche Sprade und Art, 

die Viered gewöhnlich wörtlich anführt. Mus der großen Lifte 

der Männer, die in diefem Sinne fozufagen Mitarbeiter an dem 

Werte waren, hebe ich nur die folgenden Namen hervor, da ihre 

Belenntnifje und Darlegungen bejonderd bemertenswert find: 
Calvin ©. Stowe, der Gemahl der Verfafjerin von Onkel Toms 

Hütte, Horace Mann, der Beftalozzi von Neuengland, Profeſſor 

Hemett von der Comell»Iniverjität, Prof. Learned von der Uni- 

verfität von Penniylvanien und Prof. Laurence Laughlin von 

Chicago. Die Auffafjungen der legten zwei ganz beſonders zeigen, 

wie der Wind weht, und wie die Bedeutung der Deutichen von 

hüben und drüben in den gebildeten Kreiſen allmählich Anerken- 
nung und Würdigung findet. Man hört Stimmen reden in den 
Hunderten von Anführungen aus allen Teilen der Vereinigten 
Staaten, die ums überrafdien und im Kampfe der Meinungen 
eine hofinungsvolle Zuhmft verheißen. Eo wird auch dieſes 

Bud), troß der vielen Mängel, nicht verfehlen, Eindrud zu machen 
und zur Stärkung des deutſchen Wejens und der deutſchen Sprache 
in Amerifa beizutragen. 

Neunork. Albert I. ®. Kern. 

Reine Deutihamerilaner! 

Meine Bemühungen, jener Milwaufeer Zeitung habhaft zu 

werden, welche vor einiger Zeit über eine Auslafjung des Reichs⸗ 
fommijjars für die Weltausftellung von St. Louis, Herm Geh. 

DOberregierungsrat Dr. Lewald, beireff$ der Deutfchen in Amer 
rila berichtet hat, find leider vergeblich geweſen. Was ich auf 
bie angeblidyen Worte des hohen deutſchen Beamten zu entgegnen 

habe, ſtützt fih daher lediglich auf den Bericht der Deutichen 
Zeitung (Mr. 149. Berlin, den 28. Juni d. J. ©. 2). Hier 



249 

nach hätte Herr Dr. Lewald dem Milwaukeer Zeitungsmanne 
gejagt‘): 

»Bon Deutfchtümelei der Deutihamerifaner, wie 
jofhe Hin und wieder von unverjtändigen Leuten verſucht wird, 
will ih nichts willen. Ich lenne nur Amerilaner. Ind 
wenn joldye, die von Deutihland ftammen, es fich angelegen jein 
lajien, im bejten Intereſſe für die Wereinigten Staaten und 
Deutichland zu wirfen, Handel und Wandel zwijchen beiden 
Ländern zu hegen und zu pflegen und auf dem Felde von Kunft 
und Wiljenfchaft ſich im friedlichen Wettjtreit zu üben, dann tun 
fie für ihr Adoptivvaterland und die politiih verlorene Heimat 
das Beſte. Die aus Deutichland Eingewanderten rapie Ame⸗ 
rifaner ſein, denn Deutſche können ſie nicht bleiben, das 
iſt ein Unding.« - 

Es iſt faum anzunehmen, daß dieſe Anführung wörtlich oder 

auch nur finngemäß if. Das... »will ich nichts wijien« Mingt 
ganz, als ſpräche der Kommijjar zu Untergebenen, denen er zu 
beiehlen hätte, und fo weit dürfte die Berfennung feiner Stellung 

uns Deutjhamerifanern gegenüber wohl nicht gegangen fein. 
» Die aus Deutichland Eingewanderten müſſen Amerikaner 

jein«, foll Dr. Lewald gefaat haben. Sie müjjen Amerifaner 

fein? — Wirlklich? Wir bitten um gütige Belehrung. Wie foll 
das geſchehen? Durch Erwerbung der Bürgerpapiere? Solche 
> Hmeritaner« können wir in Mengen aufwelien. — Oder durch 

Berleugnung unſeres Deutichtums, durh Mißachtung unferer 

Mutterfprache, durch Nahäffung ameritaniicher Sitte, vielleicht 

gar Umfitte? Auch foldhe > Amerifaner« gibt es in Hülle und 
Fülle, mit zum Zeil recht ungeſchickt amerifanifierten Namen, 

» Deutiche können fie nicht bleiben, das fit ein Unding,« — 

Wirklih? Wenn fie e8 aber nun doch tun? Soll etwa gegen 
diejes »Imdinge oder gegen diefen Unfug mit Bolizeiftrafen vors 

gegangen werben? 

Was wir zu tun haben, dürfte unfere Sadıe fein. Von den 

eingewanderten Deutſchen treibt hier kaum ber zehnte Teil fein 

früheres Geſchäft. Die weitaus größte Zahl Hat jahrelang, 

mandye jahrzehntelang fchwer zu kämpfen. Wenn fie fich im 
mehr oder minder flarer Erkenntnis, dab ihr Deutfchtum die 

Hauptauelle ihrer Kraft iſt, den vorgefundenen Landsleuten an: 

ichliehen, fi au dem zahlreichen Gejang- und Turmvereinen, an 

Nrbeitervereinigungen lebhaft beteiligen, wenn fie ihr Deutſch nicht 
vergefien und es ben Kindern erhalten wifjen wollen, wenn jie 
ernſtlich bejtrebt find, dieſen deutſches Empfinden, beutjches 

Denten und Neben zu hinterlafien, jo iſt das fo natürlich, daß nur 

bodenlofe Unmifjenheit daran mäleln lönnte. Was wir ald Deutid;- 
amerifaner zu tun haben, darüber brauchen wir feine Belehrung. 

Dr. Lewald tennt nur WUmerifaner, alſo feine Deutich- 
amerifaner? — Nun, wir Deutichamerifaner kennen welche, 

wie wir troß unferes von »draußen« mit herübergebradjten be= 

ichränften Untertanenverftandes auch Deutjchöfterreicher, Deutich- 

ruffen und Deutichichweiger fennen. All dieje Bezeichnungen 
fennen aber auch deutiche Bücher, ja wohl auch manche Geheims 

räte umd Obergeheimräte oder Gehelmoberräte, 

Bir find Deutjhamerifaner, weil wir unjer Deutichtum 

nicht wie einen unmodilchen Rod abftreifen können, weder wähs 

rend der Reife über den großen Teich, noch in dem Nugenblide, 
wo wir den Fuß auf dieſes große, gejegnete, herrliche Land 
fegen, noch in den erjten Jahren unſeres Hierſeins, noch 

1) Eben erflärt Geheimrat Lewald in einem Briefe an die 
»Bofte — die Deutiche Zeitung drudt ihn in Nr. 198 v. 24. Auguft 
ab —, daß er die Außerung: »ich fenne nur Mmerilaner« 
nicht getan bat. Das nimmt natürlih der Entgegnung unferd 

Mitarbeiter nichts von dem Werte, den fie ald Mlarer 
usdruct deutſchameritaniſcher Denlweiſe bat. Str. 
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wenn wir auf unſeren Wunſch amerikaniſche Staatsangehbrige 
werden, noch in den fpäteren Jahren, wo wir ruhiger denfen 

und Vorteile und Nachtelle »hüben und drüben« richtiger erwägen 
und gerechter beurteilen. 

As Deutihameritaner halten wir es für umfere Pflicht, 

das deutiche Wefen, das uns anderen BVöltern ebenbürtig macht 

oder und gar über fie erhebt, nicht nur uns und unferen 

‚Kindern zu erhalten, fondern auch auf Amerikaner zu übertragen, 

— nicht durch fchulmeifterliche Lehren, jondern durch ein vorbild- 

liches Leben, nicht durch Meben, fondern durch Handeln. 

Wir bitten alfo um gütige Entſchuldigung: wir find Deutſch— 
amerifaner, Das Weitere fönnen wir ruhig abwarten. 

Neuhyort. Dr. Titus Voellel. 

Geihweige denn —. 
Bon einem Vereinsmitglied aus Karlsruhe wird die Frage 

aufgeworfen, ob ber Ausdruck geſchweige in folgendem Satze 
richtig angewendet fei: »Schon das Außere des Haufes zeigt, daß 

es nicht in Ordnung ift, geichweige das Inneree Die Be 
antwortung biefer Frage legt es nahe, auf ben Urfprung und 

die frühere Anwendung diefes Wörtchens etwas näher einzugehen. 

Das jept als Bindewort (ſtonjunktion) gebrauchte >geichtweige« 

ober »gejchweige denn, daß —« iſt urfprünglicd eine Form des 
Zeitworts gefchweigen, das früher im Sinne von ſchweigen, ver- 

ſchweigen allgemein üblich war. Goethe ſchreibt: »Nod) einer Dar- 

ftellung fünnen wir nicht gefchweigen«, Bürger: »ich gefchweige 
der Drohung des Bruberd«. Auch jet noch jagt man: »anderer 
Dinge zu gejchweigen«, »der Heinen Lappalien .. . zu geſchweigen · 
(Jmmermenn, Münchhauſen). Dan hat aljo bei geſchweige⸗ 

das Fürwort id) zu ergänzen: ic ſchweige davon, id) will davon 
ſchweigen, daß —. 

Eine ſolche Weglafſung des ich finden wir auch ſonſt nicht 

felten. Wir fagen »danfe«, »bitter im Sinne von ic) dante, ich 

bitte. Ebenjo: Habe die Ehre, empfehle mic), verjtehe jchon, 
wünſche gejegnete Mahlzeit, erlaube mir u. a. So erllärt ſich 

auch die Redeweiſe: TO Mark, ſchreibe fiebzig Mark, was manche 

fälichlich ala Befehlsform auffaſſen. Natürlich iſt es nichts anderes 

als ein abgefürztes »ich jchreibe«. · Namentlich die Dichter nehmen 

fi) oft die Freiheit, daS Fürwort wegzulafien: »Habe nun ad)! 

Philoſophie ... und leider! auch Theologie durchaus ftudiert 

mit heijem Bemühn«; »Bin weder fräulein weder ſchön, fann 

umgeleitet nach Haufe gehn⸗; »Will mich tiefer noch vertiefen in 

den Reichtum, in die Pracht- (M. v. Schenlendorf). Belannt- 
lich Lieben «8 die Kaufleute im falich angebrachter Beſcheidenheit, 
das ich in ihren Briefen wegzulaſſen. Dasfelbe tat aber aud) 
ſchon 2effing, wenn er ſchrieb: »Meinen Goffre erwarte mit 
großem Berlangen«. 

Bei »geichweige« fteht in der älteren Sprache oft auch das 
ich daneben, wie bei Widram: »Mich beichwert mein Hut auff 

dem Kopff, ich geichweig, daß id) ein ganzen Tag jolt eine 
ſolche Ketten an mir tragens. Ebenſo lieft man »ich will ge— 
jhweigen« ober bloß >twill gejchweigen«, wie bei Butſchly: »Ihre 
argmwöhnifche Natur verjtattet nicht, da8 man mit ihnen einige 

Gemeinichaft, wil geihweigen Freundſchaft ftifter. Much 

ſchweige, ich ſchweige, zu gefchweigen, geſchweigens, geſchweigend 

lommen in ſolchem Sinne vor. 

Entſpricht denn nun der in Frage geftellte Sap dem jepigen 
Spracgebrauh? Der Frageiteller bezweifelt dies, und ich glaube 

mit Recht. Der Sinn des Sapes tit doch offenbar: Schon das 

Üußere des Haufes beweiſt, daß das Haus nicht in Ordnung iſt, 
und noch vielmehr beweilt dies das innere. In dem heutigen 

2 
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Sprachgebrauch bat aber geſchweige nicht die Bedeutung —noch 

viel mehre, fondern »noc viel weniger⸗ Wenn der Saß lautete: 

»Scon das Außere des Haufes ift nicht in Ordnung, geſchweige 
(nod) viel weniger) das Jnnere«, jo würde ficherlid) niemand daran 

Anſtoß nehmen. Wir verwenden jept das geſchweige in der Haupt⸗ 

ſache nur nach vernelnenden Sägen. »Ich mag ihn nicht als 
Freund haben, geſchweige denn als Feinde. »Bon feinem Haupt: 

ſchatz, dem Diamanten, hatte er noch nicht geiprochen, geſchweige 

denjelben vorgemiefen« (Goethe). - »Serlo hatte fie nicht einmal 
zu Gaftrollen gelafien, gefchweige denn, daß er ihnen Hoffnung 

zum Engagement gemacht hätter (Goethe). Früher wurde ges 

ſchweige aud) nach bejahenden Sägen geiept; jo noch bei Goethe, 

Gellert u. a., wenn auch jeltener. Gegenwärtig aber empfinden 
wir die als Härte, als ungewöhnlid. Auch Hermann Paul 

fagt in feinem Deutihen Wörterbuch mit voller Entſchiedenheit: 

»Wir gebrauchen jetzt gefchweige nur noch nad) negativen Säßen«- 

Vielleicht läht fih aud ein beftimmter Grund für dieſe Ver— 
engerung des Sprachgebrauchs anführen. Ich vermute, daß wir 
hierin den Einfluß des Lateinischen zu erfennen haben. Das Zeit⸗ 

wort geſchweigen iſt in der lebendigen Vollsſprache nicht mehr 

vorhanden. Die meiften wiſſen gar nicht, dab geſchweige ſoviel 

ift wie ich ſchweige; fie fennen das Wort nur ald Bindewort (Ston- 

junftion) als die Überſetzung des lateinifhen nedum. Diefes 
nedum aber wird nur nad; Verneinungen non, aegre, vix und 

ähnlichen gefept. Damit kann es recht wohl zufammenhängen, 
dak unferem Sprachgefühl das geſchweige nach bejahenden Säpen 

widerftrebt. j 
Eine Frage bleibt noc zu erörtern: was dad denn Hinter 

geihweige zu bedeuten hat? früher war es nicht jo häufig 

mit gejchweige verbunden wie jeßt; aber es findet ſich doch ſchon 
bei Luther: » Alle Kunſt und Sprachen in der Welt, ſchweige 
denn bie deutfche alleine —, »daß er es ſelbs nicht jehe, 

ſchweig denn ein andrer«e. Meben denn finden wir in älterer 
Zeit auch dann. So bei Butſchly: »daß ich faum fo viel Zeit 
babe, an mid) jelbft, geſchweige dann an ihn zu benfen« und 

bei Hoffmanntwaldau: »Diejelbe, jo... ipt fertigfiund, auch 

gleichesfals vor ihm das Leben hinzulaffen, geihweige dann, 

als ihrer Liebe Ziel ihn freundlich zu umfafjen«. 

Die Tatjache, dab dann und denn bier im gleichem Sinne 

nebeneinander gebraucht werden, gibt uns den Schlüſſel zur Er: 
Härung biefer Wendung. Offenbar dient »denn« Hier nicht, 
wie ſonſt gewöhnlich, zur Begründung, ſondern zur Steigerung; 
geſchweige denn iſt ſoviel wie: ich ſchweige vollends (erjt recht, 

noch viel mehr) davon, daß —. Dies erklärt fi aus der ur- 

jprünglich zeitlichen Bebeutung von denn. »Denn« hatte von 

Haus aus denjelben Sinn wie »dann«. Bei älteren Schriftitellem 
werden beide Wörtchen unterſchiedslos gebraucht. Und dasjelbe 

geichteht auch jet noch mundartlich. Die Süddeutſchen bevor: 

zugen die Form dann, die Norbdeutihen jagen oft denn, wo 
die Schriftipradhe dann verlangt, 3. B. alsdenn für alddann, 

oder: »er bat mich denn auch noch geihimpft». Erſt im 

18. Jahrhundert vollzieht fi in der Schriftipradhe eine Schei« 

dung der Bedeutungen. Aber wenn auch gegenwärtig denn meift 
begründenden Sinn bat, jo hat ſich doch daneben aud die alte 

Bedeutung erhalten; es dient zur Verftärkung, Hervorhebung 

und Steigerung eines Begriiid. Man denfe an Wendungen 
wie: Was denn? Wo bijt bu denn? Wer jagt denn das? 

Sei's denn! Auf denn! So gehe denn in Gottes Namen! 

Ach rief den FHährmann, ber denn auch fofort am. »So denn 

Gott das Gras auf dem Felde Meldet, .. . jollte er das nicht 

vielmehr, euch tun?« (Matib. 6,29). »Wic denn geichrieben 
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jtehete (Röm. 9, 12). »Ich freue mich, Sie bald wiederzufehen, 

wie ih denn von unfrer Wechſelwirlung nod Folgen hoffe« 

(Goethe). »Diefer Sperrpuntt war vom Gegner unbejegt ges 

laſſen, wie er denn überhaupt wenig Sicherheitämaßregeln ges 

troffen Hatte« (Moltke). »Er ſaß fajt niemals, als wenn er eine 

Harfe nahm und darauf jpielte; da er fie denn meiſtens mit 

Geſang begleitete« (Goethe). 
Dresden. Hermann Dunger. 

Das Deralten der Sremdwörter. 

Mach einem im Eiberfelder Smweigvereine gehaltenen 

DVortrage.) 

Vor 50 Jahren, im Jahre 1854, jchrieb Jalob Grimm die 
berühmte Vorrede zum Deutichen Wörterbud), dad immer mod) 

der Vollendung harrt. In biefer Vorrede findet ſich eine Bes 

urteilung der Fremdwortfrage, die ſich in allen Hauptpunften mit 
den Anfichten des U. D. Spradjvereind dedt. U. a. heißt e®: 

»Die eigentlichen Fremdwörter, d. h. die Wörter, die micht 
aus der fremde in unfere Sprache als Lehnwörter aufgenommen 
worden find, haben wohl verjucht, fich einzuniſten und eine Stelle 

zu bejegen, die noch offen ftand, oder aus ber fie ein heimiſches 

Wort verjagten; doch ift ihmen ungelumgen, eigentlich ſich anzus 
bauen. Ihr Aufenthalt fcheint in vielen Fällen gleichjam ein 

vorübergehender, und man wird, jobald einmal das natürliche 
Wort den gebührenden Naum gewonnen hat, ſie gar nicht vers 
miffen. Sole fremde Ausdrüde fommen uns zwar täglich in 
den Mund, gehn aber die deutſche Rede nichts an.... Wie der 

Stolz auf unjere eigene Sprache, der oft noch jhlummert, einmal 

hell erwacht und die Belanntichaft mit allen Mitteln wächſt, welche fie 

felbft uns darreicht, um noch bezeichnendere und und angemefjenere 
Ausdrüce zu gewinnen, wird auch die Anwendung ber fremden 

weichen und beichränft werben«. 

In der Tat iit die Lebenelraft der Fremdwörter meift gering, 

wenige überdauern einige Jahrhunderte, die weitaus meiften 
werden nicht lange nad) ihrem Auflommen und ihrer Beliebtheit 

unmodiſch und verſchwinden wieder aus der Sprade. Der Fremd⸗ 

wörterbeitand des 16. Jahrhunderts ift ein ganz anderer, als der 

des 18., und dieſer wieder anders, al® der jet unfere Spradhe 
berungiert. 

Es lohnt nun wohl die Mühe, ſich einmal zu überzeugen, in 
welchem Maße die Zeit unter den Fremdwörtern aufräumt, und 
ich habe deshalb eins der herborragenditen Glieder unferes Schrift: 

tum®, Werthers Leiden, daraufhin unterjucht (nach Seufierts 

Bearbeitung, Band 19 der neuen Weimarer Ausgabe von Goethes 
Verten). 

Wenn man die unentbehrlihen Frembmwörter, wie Adreiie, 

Alten, Text, Datum, politiſch, harmoniſch, Tyrann uſw. mite 

rechnet; auch Wörter wie Kur, kritiſch, ladiert, bei denen es 

zweifelhaft ift, ob man fie nicht als Lehnwörter betrachten muß; 
wenn man ferner Hiftorie und hiſtoriſch, Mefignation und rejigniert 

u. dergl. als je zwei rechnet; wenn mar aljo möglichit viele Wörter 

als Fremdwörter zäblt, jo findet man in »Werthers Leiden« 

256 Fremdwörter. Darunter befinden ſich 87 Wiederholungen; 

Adien, Scene, Charakter kommen fiebenmal vor; Idee, Humor, 

intereflant jünfmal; Reſpelt, Autor, Terrafie, fimpel viermal; 

die andern weniger oft. Es verbleiben mithin 169 Fremdwörter. 

Bon diefen find dem Heutigen Leſer unverjtändblic folgende 
8: Ehapeau (Herr, Tänzer), Deraijonnement (unvernünftiges 

Gerede), fourniert (ausgeitattet), Ancidentpunkt (Wende: 

punkt), Radotage (albernes Gerede, Faſelei), radbotıeren 
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(afein), Surtout (Überzieer), jympathetifkh (mitſühlend). 
Es find jet ungebräuhlih 14: Belletrift, Bouteilfe, 
Erempel (Beifpiel), Hiftorienichreiber (Erzähler, Schriftiteller), 

Smagination, Kabinetthen, Rabriolett, Kanapee, Medis 

tus, Proportion (⸗nach Proportion des Alters ber Kinder«), 
Raritätenkajten, Seripturen, fi) melieren, plan. ferner 

jind zwar noch im Gebrauch, haben aber Bedeutung oder 
Fügung geändert 25: Metivität (Dienft), Alademie (Unis 
verfität), Billet (Briefchen), Conto (Rechnung; »Contos fors 
derne), Ereatur (Geichöpfe, wie in der Bibel; » die Stimmen 
der Ereature), Diskurs (Geſprüch, »ein unbedeutender Disturse), 

Humor(Stimmung), Inconjequenz(&edantenlofigkeit), Mams 

jelt (Fräulein), Meteor (Wunder), Prätenfion (Anſpruch; 

»feine Prütenfion auf dad Mädchen maden«), Rejignation 

(Entbehrung; »die gröhten Refignationen«), Revolution (gründs 
liche Änderung; »eine glüdliche Nevolution«), Tumult (Aufruhr; 

»Zumult des Blutes), Wagabund (Reifender, Liebhaber von 
Reiien), diflinguieren (auszeicdmen; »er biftinguirt mich«), ſich 

etabiteren (häusfid) einrichten), limitieren (efnjhränfen; »eine 

Behauptung limitierene), fich proftituieren (bfofftellen), fich 

drein rejignieren (fügen), ſich ſchattieren (abitufen), zirfus 
lieren (übergehen, »auf die Männer zirkulieren«), aktiv (tätig), 

dogmatijch (pedantiſch), ſimpel (einfach-natürlich; »fimple Aus— 
brüche des Begehrend«, »ſimple harmloſe Wonne «). Endlich find 

in Form oder Geſchlecht geändert 3: idealiſch (ideal), bie 

Menuett (dad M.), der Period (die Periode, das Satigefüge). 

Das Ergebnis der Unterfuchung ift demnach: von den 169 
verihiedenen Fremdwörtern jind 50, alſo faft ber dritte 

Teil ganz oder in der damaligen Anwendung veraltet, 
und zwar im Verlauf von etwas mehr als 100 Jahren. 
Denn die zweite Faſſung des Buches, die wir zugrumbe gelegt haben, 
itammt aus dem Jahre 1787. 

Nun hat aber Boethe auf 185 Seiten inägefamt nur 256 Fremd⸗ 
wörter gebraucht; das ift fehr wenig. Hätte er minder rein ges 
jchrieben, jo würden die jetzt veralteten einen noch weit größeren 
Bruchteil der gefamten Fremdwörter bilden. Sein fiheres Sprad) 
gefühl Hat ihn beſtimmt, aus der Majje der umlaufenden Fremdlinge 

vorwiegend die lebenäfräftigeren zu benugen. Den Beweis für dieje 

Beyauptung liefert die erfte Fafjung von »Werthers Leiden«, aus 
dem Jahre 1774; diefe enthält 183 verfchledene Fremdwörter, von 

« denen jetzt 60 veraltet find. 14 hat Goethe alfo bei Herftellung 
der zweiten Fafjung geftrichen (fein einziges zugefügt), und von 

den 14 find jet 10 veraltet. 
Freilich ändert fich im Laufe der Zeit auch die rein deutſche 

Sprache, und wir begegnen in »Wertherd Leiden« einigen Wör— 
tern, die nicht mehr angewendet werden, manden Wörtern, bie 

feitdem ihren Sinn geändert haben, und manden Wendungen, bie 

nicht mehr gebräuchlich find. So findet ſich z. B. abjeitwärts, 
Teilnegmung, Hingegebenheit, Luſthaus; anzüglid 
(anziehend), Bortrag (Vorihlag), Gewehr (Waffe), Gewerbe 

(Geichäft), Wiſſenſchaften (Kenntmiffe); einen Ball anjtellen 
(veranftalten), dahin Hängen (dazu neigen), Kleider aus— 

tehren (reinigen), Taſchen ausſuchen (durchſuchen), im Muss 

drude (mit dem Musdrude). Uber wie gering iſt im ganzen 
biefer Wandel! Ganze Seiten lieft man, ohne auf einen ſolchen 

Fall zu ftoßen. Und dabei muß noch in Rechnung geftellt werben, 

dak Goethe aus künftlerifchen Gründen feine Sprache in biejem 
Buche mundartlich gefärbt hat, und daß diejer Färbung ein großer 

Zeil der auffallenden Stellen zuzujchreiben ift. 
Ich meine, der feitgeftellte Sachverhalt könnte den Schrift: 

ftellern einen beherzigenäwerten Wink geben. Sie alle wollen, 
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wenn auch nicht gerade für die Ewigkeit jchreiben, jo doch nicht 

gar zu ſchnell in Vergefjenheit geraten; fie wünſchen ihren Werten 
möglichft lange Dauer. Wenn fie aber das wollen und wünjchen, 

fo tun fie gut, ihren Werken nicht nur einen wertvollen, bauers 

haften Inhalt zu geben, jondern auch in einer dauerhuften Sprache 

zu jcreiben, d. h. in einer Sprache, die recht langſam veraltet, 

die möglichft frei ift von den jchnell vergänglichen fremden Wörtern. 

Die erfiaunlihe Lebenskraft von Lutherd Sprache beruht 

nicht zum wenigjten auf ihrer Reinheit. Der Einfluß bes 

firhlihen Gebrauchs reichte früher fehr weit und reicht jegt noch 

weit; aber er hätte die Fremdwörter nicht vor dem Beralten ges 
ihügt, wie man an dem Worte Kreatur fieht, das troß uns 

unterbrochener Tirchlicher Anwendung durch Geſchöpf verbrängt 
worben ijt. 

Die Dichtwerle Goethes, in demen er ſich der Sprachreinheit 

befleikigt, werden viel ſpäter veralten, viel länger für bie Maſſe 

ber @ebildeten gemußbringend bleiben, als die Übrigen. Iphigenie 

3 B. und die meiften Balladen und Iyrifhen Gedichte muten 

uns noch jeht vollfommen friih an, ohne jeden Staub bes 

Altere. Das fann man aber nicht von allen feinen Schriften 
fagen; nicht einmal vom erften Zeile des Faust, obgleich hier 
der unvergleichliche Inhalt einen überaus wirffamen Dedmantel 

für die Auffälligkeiten der Sprache bildet. Earejfieren, cours 

tejieren, judizieren, foulagieren, jpelulieren (philojos 

phieren), vifieren (fich umſchauen) z. B. find nun einmal im 
unferer Sprache nicht mehr vorhanden, und ein Teil der Ge— 

bildeten ftolpert bereitö über fie. 

Beim Lefen von »Wertherd Leiden« fallen uns am ftärtften 
die veralteten Fremdwörter auf, viel weniger die veralteten 
deutſchen Wörter und Wendungen, da wir jie großenteil® wie 
Kringen, rangig, Scharre als mundartliche Eigenheiten Wers 

thers empfinden. Jene find es hauptfächlich, die uns zum Ber 
mwuhtjein bringen, daß wir ein Wert aus vergangener Zeit vor 

und Haben, einer Zeit, in der man anders ſprach, als wir 
iprehen. Der großen Mehrzahl der Leier aber wird dadurd) die 

Reinheit des Genuſſes getrübt; für fie verliert jedes dichteriiche 
Kunſtwerk beträchtlich an Reiz, jobald fie ſich zahlreiche Stellen 
erjt gewiffermahen in ihre Sprache überſetzen müſſen. 

Der Dichter umgibt das Leben mit dem vertlärenden Hauche 
der Hunft; er nuht dem Meiz des Lebens, den größten, der uns 

geboten werden kann; darin wurzelt feine Wirkung. Wenn uns 

aber die Sprache fremd anmutet, fo ift eben etwas Abgelebtes, 

etwad Tote im Spiele, der volle Meiz bes Lebens ift nicht 
mehr vorhanden. Das Dichtwerk ſpricht dann nicht mehr zum 
Volke, fondern nur no zum Gelehrten, zum Forſcher; es kann 
nicht mehr unbefangen genofjen, fondern muß jtubiert werden; 

es 3 ein Kunſtdenkmal geworden, ein Zeugnis von vergangener 
racht. 

Erſcheint alſo die Sprache eines Kunſtwerls in erheblichem 

Maße veraltet, jo kann es auf einen großen Leſerkreis nicht 
mehr rechnen, fein Inhalt fei wie er wolle. Man lobt es viels 

leicht noch, allein man lieſt es nicht mehr; der Dichter aber 
wilf weniger erhoben und fleißiger gelejen feine. 

Kein fchriftjteleriiches Werk entgeht ja dem Beralten, aber 
es ift bedauerlid, wenn bie ſprachliche Form dad Veralten vors 

zeitig Herbeifügrt. So wird man z. B. leider befürdjten müſſen, 
daß Bismardsd >Gebanfen und Erinnerungen« troß ihres außer 
ordentlihen Inhalts in diefem Sinne veraltet erjheinen werben, 
nod) ehe ein Jahrhundert verflofien ift, hauptſächlich wegen ihres 

Reichtums an ſchnell dahinſchwindenden Fremdwörtern. 

Eiberfeld. Bruns Budruder. 
2* 
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Rleine Mitteilungen. 

Poſtwelſch. Zu dem Deutſch, das gelegentlich in unſern 
Poftanftalten verzapft wird, habe ich einen Beitrag in dem Neben: 

poftamt einer rheiniſchen Stadt aufgelefen. Kaum ift man dort 

in menjhenfreundliher Stimmung über die Schwelle getreten, To 
ftiert einen ber greuliche Sag an: »Das Publitum wird gebeten, 
zur Beihleunigung der Abfertigung am die Echalter ſtete von 
rechts heranzutreten und nach linf® abzugehen.«e Was für lederne 

Worte auf »igunge, gleich, ein Paar zufammen! Und die Um— 

ftändtichleit bei jelbitverjtändlichen Dingen, — denn weshalb wird 

die Fahrtrichtung der Menge bejtimmt, die ja gar nicht anders 

als links abjchieben lann, jobald fie von rechts fam? Und warum 

werben ⸗»die Schalter« erwähnt, die ja jeder ficht, umb wohin jeber 

will? Schmerzloje Worte wie »Eingang rechts« jollten dem 
dentenden Europäer genügen. 

Ich werde ruhiger, als ich nach genügender Wartezeit endlich 

»von rechts herantretend mad} lints« bis zum Schalter jelber vor 
gebrungen bin, den die einfache Inſchrift Frönt: » Marfenvertauf. 

Annahme von Sendungen aller Art«. Aber als bereute der 
Sprachgeiſt des Raumes biefe gelungene Hürze, geht es dicht dar 

neben wieder im ärgiten Poſtwelſch los: »Auflieferer von Tele 

grammen wollen ſich behufs vorzugsweiſer Abfertigung bemerk— 
lich machen.« Man ftolpert über jold einen Sat wie über Mühlens 
fteine: »Auflieferer von . .e ein Wort, das aus dem Federhalter 
herausgeläut ift; wer jagt etwa je: »behufd« anftatt »für, zu, beie 

und »vorzugsiweijere — es fommt vor, aber hübſch iſt es nicht; — 

dann wieder das feine: »Mbfertigunge, und nun leſe und fpreche 

man dieſe Ubicheulichkeit noch einmal vor ſich Hin: »wollen fich 

behufs vorzugsweiſer Ybjertigung bemerflih madhen« Und os 
viel Qualen, bloß weil Telegramme auch »außer der Neihe an— 

genommene werden. Zur Abwechſelung heißt es beim nächſten 

Schalter erfreulih fnapp: »Annahme von Paletens. Da weiß 

jeder Beicheid und liefert gern jein Pädchen ab. Dafür rumort's 

aber auf der andern Seite: » Das Publikum wird erſucht, Bapier- 

abfäle in den Paplerlorb und nicht auf den Boden zu werfen.« 

Die Tafel hängt Über einem Geflecht, deſſen Beitimmung ein geiftig 

gejunder Menſch unferes Jahrhunderts nicht bezweifeln ann. 

Eine Tafel am Sorb: » Papier« oder »Abfälle« würde den Dümmſten 
warnen, etwa Schirme bineinzuftellen, Gelder drin zu verwahren 

oder ihn jonftwie zu benutzen. Statt befjen jagt man mir, erſtens 

wo ich meine Zeitungsbruchſtücke nicht hintun fol, nämlich auf 

den Boden, und zweitens, wo id) fie denn nun eigentlich hintun 

ſoll, nämlich) in den Korb. Biel befjer iſt der Schlußſpruch Nr. 6: 

Nicht auf den Boden fbuden!«; denn hier fehlt der Hinweis, 

wohin. freilich fehlt Hier auch der Spucknapf jelbjt, und wenn 

das Poftamt etwa ihn nachträglich bereitftellt, läßt fich vielleicht 

auch diefer Spruch noch etwas breiter und umſtändlicher faſſen. 

Dr. Kraeger (Düfjeldorf). 

— Das nene »Organifationsftatut« für die nationalliberale 
Bartei. Der Zentralvorftand der deutichen nationalliberalen Partei 

bat am 17. Mpril 1904 ein neues »DOrganifationsjtatut« im Ent: 
wurf angenommen, über das nunmehr der nächte nationalliberale 

Parteitag zu beſchließen hat. Der Entwurf iſt nicht nur nad) 

Faſſung und Inhalt ein Fortſchritt, auch feine Sprache weiſt 

gegen dad Statut vom 20, Janıtar 1892, das jehr itarf mit 

Fremdwörtern durchſetzt war, Verbeiierungen auf. 

Als oberftes beichliehended »Drgan« nennt der Entwurf den 
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fationen«. An Stelle der »offiziellene find »allgemeine Programme- 
Kundgebungen getreten. Der Bentralvorjtand wird nad Ablauf 
einer Neichstags-Legislaturs Periode nicht mehr »Konjtituiert«, 
fondern »neugebildet«. Der Schagmeifter ſoll in Zukunft jtatt 

»Snjtruftionene » Anweifungen« bes Zentralvorjtandes erhalten. 

Das Beſtreben, Fremdwörter zu vermeiden, ift aljo offenbar bet 

der Leitung der nationalliberalen Bartei vorhanden gewejen. Doch 
bleibt im diejer Hinficht das meifte noch zu tun, und es würde 

gewih nüplidy fein, wenn aus ben Skreifen des deutſchen Spradı- 
vereind Verbeſſerungsvorſchläge gemacht würden, bie der national⸗ 

liberale Bertretertag, wenigften® teilwelfe, wahrſcheinlich germ bes 
rücfihtigen wird. Wir nennen aus dem neuen Entwurj bie 

folgenden Wörter: Organijationsjtatut (im Tert wird abwechſelnd 

»Statute ımd »Sapungen« gejagt), Bentralvoritand, Organi⸗ 
jation, Organifationen, organifiert, Organ, Initanz, Programm, 

Fraktion, Kandidaten, Kompromißlandidat, Yegislaturperiode, Kon— 
ftitwierung der Fraltion. Dr. $. Thieß (Hamburg). 

— Unter der Überfhrift: Die deutihe Sprache und der 
deutſche Handel veröffentlicht das Münchener Blatt »Handel und 
Induſtrie- in Mr. 653 vom 25. Juni eine PDarlegung feines 
ſpaniſchen Berichterftatter®, die durch folgende beachtenswerten 

Stellen gelennzeichnet wird: 
»Zun wir alles, was in unjern Sräften ſteht, um umjre 

Sprache in ihrer Nusbreitung über den Erdball zu fördern, denn 
dadurd) dienen wir unjerm Handel. und unjerm gejamten Wirt: 
ſchaftsleben! .... 

Wer die deutiche Sprache in die Welt hinausträgt, it ein 
Förderer deuticher Kultur, die ihre Wurzeln eben in unjerm 
Wirtſchafisleben hat. Darauf binzumeiien ift die Piliht eines 
Blattes, das die Pilege nationalen Außenlebens und Auslebens 
im wirtichaflichen Bereich auf feine Fahne geichrieben hat.« 

Möchte dieje Einſicht mehr und mehr Eigentum der deutichen 

Kaufleute und Handelsherren werden, die am Welthandel beteiligt 

find, aber aud) aller der Deutjchen, die zu andern Zweden über 

die Neichögrenzen hinausgehen! 
— In der Mitteilung unfrer vorigen Nummer über die 

dentihe Sprade in den deutichen Kolonien (Sp. 210) war gejagt, 
dab die Milfionen in Togo die englische Sprache bevorzugten. 
Nach der Darjtellung des Braunſchweiger Sonntagsblattes trifft 
das nicht fo allgemein zu, jondern die Norddeutiche Miffton, die 

am längjten unter den Evhbenegern tätig fit und im deutſchen 
Gebiet 50 Schulen mit rund 1500 Böglingen unterhält, bat das 
Deutihe immer zu fördern gefucht, u. a. im vergangenen Jahre 
durch Herausgabe eines deutichen übungsbuches, den engliſchen 
Unterricht im bdeutichen Gebiet auf Wunfch der Regierung ſchon 

einmal ganz fallen lajfen und ihn neben dem deutichen erjt vor 

furzem notgebrungen wieder aufgenommen, um nicht gerade bie 
ftrebjamften ihrer Schüler an die katholiſche Miffion zu verlieren, 

die nacıgiebiger gegen die Wünjche der dem Englifchen geneigteren 
Eingeborenen ſei. Auch die engliſche Predigt bei der Einweihung 
der Kirche zu Some, der der deutjche Gouverneur beimohnte, jält 

nicht der Norddeutſchen Miffion zur Laſt. Wir berichtigen dies 

auf Verlangen bereitwillig; aber im mefentlichen bleibt — nad) 
diefer Braunſchwelger Darftellung — die von und mitgeteilte 
Beichwerde doc; beftehen. Denn es fommt weniger darauf an, 

wem in ben Kolonien das Verjtändnis dailir fehlt, daß der 

Beitand unſrer überfeeiihen Macht an der Audbreitung der 

| deutjchen Sprache hängt, als darauf, daß e$ dort mod Deutiche 
gibt, die den Wert der Mutterfprahe auch in dieſer Hinficht zu 

» Allgemeinen Bertretertage (früher Delegiertentag). Freilich | unterjchägen fähig find. 

wird dieſer noch als »Drgan« und ⸗»Inſtanz - bezeichnet. Neben | 
ben »landichaftlihen Berbändene« ftehen die »örtlihen Organis 

Eine Zuichrift aus London gebt noch weiter ald das Braums 

jchweiger Sonntagsblatt und bejtreitet die Verorzugung der eng: 
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liſchen Sprache ebenjo für die andern Miſſionen, die katholiſche 
und bie der engliichen Wesleyaner. Auch hätten bei der vom 

jtellvertretenden Gouverneur, dem Grafen Zeh, einberufenen 
Scäultonferenz; am 15. bis 17. März die Leiter jämtliher im 

Schupgebiete arbeitenden Miffionen erflärt, daß ihnen am Eng- 
liſchen nichts gelegen jet und fie bereit wären, e8 ganz fallen zu 
lafien. Danach wäre aljo die Beſchwerde in der Neihötagsfigung 

vom 22. April überhaupt unbegründet geweſen. Das it nicht 

jebe wahrjheinlich, und wenn ed wäre, jo müßten wir und 

dennoch ihrer freuen; denn die Anſprüche der deutichen Sprache 

lönnen draußen gar nicht jorgjam genug gewahrt werben. 

— Dentihe Ortönamen in Poſen. Magiftrat und Stadt 
verordnete in Anowrazlamw haben beſchloſſen, bei der Stantss 

tegierung zu beantragen, daß die Stadt fünftig den Namen 
»Hohenjalza« führe Wie andre Blätter, fo verteidigt die 

Schleſiſche Zeitung (Nr. 501 vom 19. Juli) dem unverjtändigen 

Widerſpruch der polnischen Prejje gegenüber das gute Recht der 

Stadtvertretung, für ihr aufblühendes deutſches Gemeinweſen 

ftatt des nicht mehr pafjend erjcheinenden und dazu deutſchen 

Ohren ungefälligen polnischen Namens einen jinnvollen deutichen 

zu wählen. Mit Hinweis auf die Gefhichte andrer Völker und 

bejonderd auf das viel unbebenklichere Verfahren gerade der 

Volen ſelbſt gegen die deutfchen Namen des Ordenslandes, als 
dieje der polnischen DOberherrlichkeit verfiel, wird mit Necht die 

weile Gerechtigleit des preuftichen Staates hervorgehoben, der 

erit die Anträge der Gemeinden abiwartet, che er einen beutichen 

Namen feitießt. Ebenfo zutreiiend wird es auch als ſprachliches 
Recht des Deutſchen erklärt, daß er, der doch diefe Namen zu 

nennen und zu gebrauchen bat, ſich der unverjtändlichen und 

ſchwlerigen Fremdſprache erwehre und jih die Namen mund- 

gerecht made. Unbegreijlich erjcheint es daher, wie Verteidiger 

der polnischen Anfprühe, an denen e3 gewohnterweije auch in 

der deutſchen Preiie nicht gefehlt bat, das Verhalten des preu— 

Biihen Staates mit dem madjarijchen gegen die fiebenbürgiichen 

Sachſenſtädte Klaufenburg, Kronſtadt ujw. gleichſetzen fonnten. 

Denn es ift doch wohl etwas andres, den Namen deuticher Städte 

auf ihr Berlangen zu verdeutſchen, als ihnen wider ihren Willen 

fremde — übrigens ſlawiſche — aufzuzwingen. 

— Über eine Zurüdjegung der deutihen Sprade in 
ber Schweiz beflagt ſich ein Lejer der Züricher Poſt (Nr. 163 
vom 14. Kult). Bon jchweizeriihen Dffiziergejellichaften war ein 

Wettbewerb für ein Morgartendentmal ausgejchrieben worden, 
und die Schweizerliche Bauzeitung veröffentlicht nun am 11. Junt 
das Urteil des Preisgerichte. Diefes amtliche Schriftftüd des in 

ber Mehrheit aus Deutichichweizern beftehenden Gerichts trägt 
den Bermerk: »Fait ü Zoug le neuf Mai 1904« und ijt in fran— 

zöfifcher Sprache abgefoht. Auf franzöſiſch-ſchweizeriſcher Seite, 

jo bemerkt zujtimmend die Züricher Poſt, iſt man in ſolchen 

Dingen jehr empfindlih und würde ficher jehr kräftig wider: 

jpreden, wenn der Bericht für eim Denkmal der franzöfijchen 

Scyweiz nur in deutiher Sprache veröffentlicht würbe. 

— Deutih als Berhandlungdiprade einer Berfammlung aus 
aller Herren Ländern, das iſt eine erjreulihe Merkwürdigkeit. 

Der Internationale Verein der Gajthofbefiger, der zur 

Beit anderthalb taujend Mitglieder zählt, tagte Ende Juni im 

Genf, und hier, in der Hauptftadt der ſranzöſiſchen Schweiz, im Feſt⸗ 
faale der von Calvin gegründeten Univerjität, begrüßte der Vers 
bandsvorfigende Dtto Hoyer die große Verjammlung feiner 

Berufsgenojien, Deutiche, Engländer, Amerilaner, Griechen, Nord⸗ 
und Sidafrifaner, Schweden, Holländer, nicht auf franzöſiſch, nicht 
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auf englifh, ſondern deutſch, und auf deutich antworteten alle, die 
das Wort ergriffen, auf deutſch wurden alle Verhandlungen geführt. 

— Ehreibweife unjerer Ortsnamen nad den neuen Negeln 
für die dentſche Nechtichreibung. Die Wandlungen der amtlichen 

Nechtichreibregeln jind bisher wie an ben Geſchlechts- jo auch 

an den Ortsnamen ſpurlos vorübergegangen; als vor etwa 

zwanzig Jahren die mwürttembergiiche Cifenbahnverwaltung den 

eriten Buchſtaben des Namens Gannitatt in R verwandelte, 

mußte fie auf eine Beſchwerde der Stadtgemeinde Hin dieſe 

Neuerung wieder aufheben. 

Bon nahhaltiger Wirkung dagegen wird eine Verordnung 
fämtlicher mwürttembergifhen Miniiterien vom 29. Auli 

fein, die »nad) Anhörung der beteiligten Gemeinden « verfügt, daß 
fünftig alle württembergiihen Ortänamen, welche zur Zeit ein 
th enthalten), im amtlichen Verkehr, insbefondere bei allen amts 

lihen Beröffentlihungen nur mit t zu fchreiben find. Die ſo— 

fortige Berichtigung der Öffentlichen Bücher, Stempel, Weg: 

wetjer uſw. wird jedoch nicht verlangt; hier foll die neue Schreib: 

weiſe allmählich durchgeführt werben. 

Betroffen werden von biefer Verordnung nicht weniger als 
343 württembergiſche Ortönamen, 46 vom Medar-, 100 vom 

Schwarzwald-, 119 vom Jagſt- und 78 vom Donaufrei® — 
vorzugswelſe Wbleitungen und Zufammenjegungen der Stämme 
Tal, Turm, Furt, Ruit, Meute und Rot, aber audı Namen 
wie Botnang, Tam, Teuffer Bad (dem eigentümlichermweiie 

feine zwei langen | gelajien werden). 

Wird dieſes entichiedene Vorgehen der württembergiſchen 
Regierung wohl Nachfolge finden? 

Karl Erbe (Ludwigsburg). 

— O dieſe Fremdwörter! Diejer Tage erjchien, jo erzählen 
die Hamburger Nachrichten (Nr. 556 vom 9. Auguft), ein Mann 
im Rathauſe zu Mltona und erfundigte fi) nad) dem » Bureau des 

Krematoriums«. Es wurde ihm bedeutet, daß fich in Aitona 

ein Krematorium befinde, wohl aber in Hamburg und zwar in 
Ohlsdorf. Der Mann lieh fich aber nicht abweifen, behauptete, 

nad) dem Arematorium bejchieden zu fein, und ſchließlich ſtellte 
fi) heraus, daß er das »Huratoriume der Neallehranftalten 

meinte, 

— Geit vier Jahren befteht die Deutjche Kolonialichule 

Wilhelmshof zu Wihenhauſen a. d. Werra, und über ihr Ge— 

deihen und jegendreiches Wirken gibt der vom Direltor Fabariue 

berauägegebene »Deutſche Kulturpionter« alljährlich in vier Heften 

ausführlich Beſcheid. Jetzt bat ſich in Stuttgart ein Ausſchuß 

angejehener Männer gebildet (unter dem Fürften Karl von Urach 

und dem Sandeläfammerpräfidenten H. Widenmann), um für 

Süddeutichland eine ähnliche Anitalt, eine Deutſche Anfiedlerfhule 
in Hohenheim bei Stuttgart, ins Leben zu rufen. Der Aufruf, 
der zu dieſem Zwecke erlajjen worden ift mit der Bitte um Geld- 

fpenden, einmalige ober jährliche Beiträge, betont ald Aufgabe 

ber Anftalt, ihre Zöglinge nicht nur praktifch vorzubereiten, jondern 
auch alles zu tun, um in ihnen das nationale Bewußtjein und 

das Verjtändnis für die Aufgaben des Deutſchtums in der weiten 

Welt zu weten und auszubilden, damit fie es draußen würdig 
vertreten und dem beutjchen Namen Ehre machen. Dazu gehört 

auc die Treue gegen die Mutteriprahe, Möge die Deutſche 
Anfiedlerichule auch im dieler Beziehung erfolgreich wirken! — 
Der Schriftführer des Ausſchuſſes, Direftor H. Thomä in Stutt- 

1) Bemeint iſt natürlih: in Stammfilben. Namen wie Alt- 
heim oder Wejthaufen fönnen ihr h nicht entbehren. 
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gart (Mrchivftr. 18), ift zu näherer Auskunft und zum Empfange 
von Zuwendungen bereit. 

— Bei der Verhandlung des preußiichen Herrenhaufes über 

die Wegeorbnung für Weſtpreußen am 22. Juni bemängelte 

der Geh. Juſtizrat Löning, ord. Profefjor an der Univerfität 
Halle- Wittenberg, den Ausdrud »zum Frommen« (der Sicherheit 
bes Verlehrs auf den Wegen); dies fei eine »preziöfe umb vers 

künftelte Verdeutſchung« für den in ber fächjiihen Wegeordnung 
enthaltenen Ausbrud »im Jutereſſe· Auf jeinen Antrag wurde 
unter Heiterleit des hohen Hauſes die lehtere Fafjung gemählt. 

Man wird zugeben, dak ber Ausdruck des Entwurfs, jo gut 
deutſch er gemeint ift, etwas altertümlich erjcheint, wenn auch — 

beiläufig — fange nicht jo geziert, wie da8 Wort »preziöße. Aber 
noch viel weniger zeitgemäß war es, ihn durch das inhaltlofe 

Fremdwort zu erfeßen, das gerade aud) bei den Juriften längſt 
berechtigten Anjtoß erregt hat. Den Auſſatz des Oberverwaltungs- 

gerichtsrats Dr. Schulgenftein in Nr. 22 der Deutichen Zuriften- 
zeitung 1902 (vgl. dieje Zeitſchr. 1903, Ep. 54 u. 323) fennt 
Prof. Löning gewiß. 

Daher bleibt fein Antrag jonderbar, und jo unbedeutend der 

Segenjtand ift, es bleibt aud) zu bedauern, daß feiner der anderen 
hochmögenden Herren fich bewogen fühlte, jür die Mutteripracdhe 
einzutreten, zumal der ſinngemäße und natürliche Ausdrud des 
Gedanken: >zur Sicherung des Verlehrs« jo nahe liegt, daß 

beim gegebenen Anſtoß jeder darauf fommen muß. 

Sur Schärfung des Sprachgefühls. 

241) »Bor etwa 300 Jahren 

hat... Franz Drafe bie Kar—⸗ 
tofjel aus Chile nach Europa 

gebracht. Sie fit jein Ruhmes⸗ 

franz geworben, ber alljähr= 
lich wieder von neuem 

blüdt.«e (Mus einem beutichen 

Leſebuche für Höhere Schulen, 

mitget. von Prof. Dr. Sprenger 

241) Bor etwa 300 Jahren 

bat... Franz Drake die Kar— 
toffel aus Chile nad) Europa 

gebracht. Er Hat ſich damit 

ein unfterbliches Verdienſt er⸗ 
worben — oder: Dadurd hat 
er fich ſelbſt einen unverwelt: 

lichen Ruhmeskranz geflochten 
(Erbe). 
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jagen werden: Du mußt uns ben Strom liefern« (aus ber 
Nede eines Dresdner Stabtverordneten). 

242) »Peter Rojegger, der 

überaus fruchtbare Dichter, ber 
dad Vollsleben der Heimat 
mit unvergleichlicher Kraft 

und Können ſchilderte« —. 

(Aus der Urfunde der Unwer—⸗ 

fität Heidelberg über die Er: 
nennung Rojegger® zum Ehrens 
doftor.) 

242) Peter Mofegger, ber 
überaus fruchtbare Dichter, der 

das Volfäleben der Heimat 
mit unvergleichlicher Kraft und 

Kunſt geichildert hat — oder: 
mit unvergleichlicher Kraft und 
ausgezeichnetem Können”. 

* Allerdings bemerft Herr Erbe mit Recht, daß das Mode- 

wort Können in einer feierlihen Urkunde nicht am Plape fei. 

243) ⸗Friedrich Kohlrauſch 

erflomm die höchſte Stellung im 
bannöverichen Schulmweien . . ., 
ohne irgend ein philologiiches 

Examen, fondern nur ein 

nicht allzuſchweres Colloquium 
ala Prebigtamts: Kandidat ab⸗ 
gelegt zu haben« (Aus dem 

Korreſpondenz ⸗ Blatt für dem 

alademiſch gebildeten Lehrer: 

ftand 19083.) 

214) ⸗Als unverausgabt 
wird eine am 26. Auguſt 1903 
eingelieferte Poſtanweiſung über 

13 ME. 20 Pf. nah Schwerin 
(Medi.) geführt.« (Belannt- 
machung eines norddeutſchen 

243) Friedrich Kohlrauſch er⸗ 

MHomm die höchſte Stellung im 

hannöverihen Schulmeien . . ., 
ohne irgend eine philologijche 

Prüfung abgelegt zu haben; nur 
ein nicht allzufchweres »Kollos 

quiume« hatte er als Predigts 

amts⸗Kandidat bejtanden. 

244) Als unanbringlich (uns 

beitellbar) lagert Hier eine nach 

Schwerin (Medl,) beitimmte 
Boflanweilung über 13 Mt. 
20 Pf., eingeliefert am 26. Mur 

auft 1903. 

in Northeim.) 

Daß die Kartoffel ein Ruhmeskranz wird, ijt ſchon ein 

äußerst fühnes Bild, aber ein Ruhmeskranz, der alljährlich 
von neuem blüht, ift ein Ding der Unmöglichkeit. — Andere 

Beifpiele für den unrihtigen Gebrauch von Bildern: 
»Er hebt die Hände zu dem hellen Stern, deſſen Strahlen 

nicht jedem Irdiſchen eine Krone flechten« (Nataly v. Eſch⸗ 
ftruth, Der Stern des Gllids S. 7, mitget. von Profeſſor Alb. 

Heinge in Stolp). — »Der Ton macht die Mufif, jagt man; 

der Ton aber, defien fih die Köln. Btg.« bei ihrem unvor- 
hergejehenen polemiſchen Überfall der reifonfervativen be- 
fleißigt, iſt nicht anders zu bezeichnen, als daß er von Gift 
und Galle ſörmlich ſprüht« (auß einer Dresdner Zeitung). — 

»Seine Ausiprüche find lets aus dem Brennpuntte ge— 
ihöpft, den ſie anjhneiden« (Deutſche Revue 1898, 
S. 08, mitget. von Rektor Prof. Dr. Melper in Dresden). — 
»Und diefe Entwidelung follte das Geſchrei von ein paar 

Schulmeiftern einzubämmen vermögen?« (K. Kräger, In 

tyrannunculos, ©. 7). — »Diejed Band der Treue, über- 

fommen von unferen Vätern, lebt fort und gejtaltet ſich 

fort und fort inniger« (aus dem Trinkſpruch eines Mintjters). — 

» Darauf lönnen Sie fich verlafien, daß die Straßenbahnen 
ſich niemald auf die Hinterbeine ftellen umd zum Rate 

Roftamts.) 

Kanzleideutih; »mach Schwerin« wird jeder Leſer mit 
geführte verbinden. Mber die Sendung ift aus Schwerin 
zurüd»geflhrt« worben, weil der Empfangsberechtigte dort 
nicht aufzufinden war. »jührene ſoll Hier offenbar jo viel 
bedeuten wie haben, behalten; vgl. eine Waffe führen, im 
Munde führen, einen Titel, einen Namen, ein Wappen führen, 
einen guten Tiſch führen, in ben Liſten führen. 

Geprüft von den Herren Behaghel, Brenner, Erbe, Gartner, 
Gombert, ger. Khull, Lohmeyer, Lyon, Matthias, Vietich, 
Saalfeld, er, Bappenhans, Bülfing. 

® en über die vorftehenben Säpe, Beiträge u. a. bittet 
man einzujenden an Profefior Dr. Dunger in Dresben- Blauen, 
Kaiger Strafe 125. 

Bücherſchau. 
Das deutſche Vollstum. Unter Mitarbeit von Dr. Hans 

Helmolt (Geichichte), Prof. Dr. Alfred Kirchhoff (Landſchaften 
und Stämme), Prof. Dr. H. 4. Köftlin (Tonkunſt), Oberlandess 
gerichterat Dr. Adolf Lobe (Met), Prof. Dr. Eugen Mogt 

(Sitten und Bräuche, Altdeutſche heidniſche Neligion), Prof» 

Dr. Karl Sell (Deutſches Ehriftentum), Prof, Dr. Dsfar Weile 

(Sprade), Prof. Dr. Jatob Wychgram (Dichtung), Dr. Hans 

Bimmer (Erziehung und Wiſſenſchaft), herausgegeben von Prof. 
Dr. Hans Meyer. Zweite, neubearbeitete und vermehrte Auf⸗ 

fage. Gr. 8°. I. Zeil. VIII u. 402 €. mit 1 Karte u. 20 Tafeln 
in Holzichnitt, Kupferägung und Farbendrud. II. Teil. 438 ©. 
mit 23 Tafeln. Leipzig und Wien 1903. Bibliogr. Inſtitut. In 
zwei Leinenbänden je 9,50 4, in einem Salblederband 185 4. 

Diejed bedeutiame Werk iſt ſchon bei jeinem erften Erjcheinen 
in unferer Zeitichrift (1899 Sp. 265) freudig begrüht, und jeine 
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große Bedeutung furz aber beftimmt gewürdigt worden. Go 
wenig tie bamals, wäre es jegt mit dem engeren Biele unferer 
Beitichrift vereinbar, die von den genannten Mitarbeitern her- 
rührenden einzelnen Abjchnitte einzeln zu beurteilen. Aber das 
—— Zel aller, in den verſchiedenen Lebensgebieten den 
ezeichnenden Außerungen deutſchen Eigenweſens prüfend nachzu— 
ehen, Steht der Aufgabe des Sprachverelns ganz nahe. Denn die 
flege der Mutterfprache hat audy nur Wert, wenn fie auf die 

Einficht in das deutihe Bollstum, in deutſche Eigenart gegründet 
iſt oder ſchließlich dazu führt, und e& it daher der ausgeiprochene 
Bwed des Spradvereind, durch feine ganze Tätigkeit auf Kräfti— 
gung des deutſchen Vollsbewußtſeins zu wirlen. Das Bud) aber 
erflärt ebenfall® zu feiner zweiten Auflage von neuem ausdrüd- 
lich als jeine Abſicht, eindringlid, davon zu Überzeugen, daß es 
nichts Größeres und Schöneres in allem Menihentum gibt ala 
das deutſche Wollstum, und durch dieſe Erlenntnis die tiefe, 
ernjte Liebe zu weden, die die Quelle aller großen Taten üt. 
Daß diefe hohe Auffaſſung alle Mitarbeiter durchdringt, aber 
ohne fie blind oder auch nur nachſichtig gegen die Schwächen 
deuticher Art zu machen, ſei wieder beſonders hervorgehoben. 
Jüngſt hat ein rheiniſches Blatt die Gelegenheit der fozials 
demofratiichen Werbrüberung in Amſterdam benupt, um ſich 
gegen die >Hhppernationalene und »LÜberpatrioten« oder »Über- 
teutonen«, die »Chauviniftene und »nationalen Heißſporne · zu 
wenden, deren »Evangeliume es in die »Duintejjenz« zufammen: 
faht: »Hoch die eigene Nation, und alle fremben unter ihre 
Stiefelabfägel«e Nah der Darjtellung des Blattes mühte es 
recht viel jo einfältige Menſchen — denn das wären jie nad 
unserer Anſicht — im lieben deutihen Vaterlande geben, aber 
mir ift noch feiner vorgefommen, und mo nicht alle, dürften doch 
die allermeiften dieſer wunderlihen Käuze bloß in dem Sopie 
—— er erging ge und weben. Aber jo 

t, b 7 : jelbfiverftändiidh e8 und erfheint, c& fel do mod) auögeipradien, | jondern lediglich mit der joradlicen Form. Engel fprict von daft das Buch vom »Deutichen Vollstum« nicht etwa ähnlichen 
Unfinn predigt, wie er dort an die Wand gemalt wurde: Haß 
gegen die Fremden und überlauten Preis des deutſchen Serrens 
voltes.« Rechte Selbftahtung fann ja nur mit Achtung anderer 
beftehen, beim einzelnen wie bei einer Gelamtheit. Das deutſche 
Volt jteht ſchwerlich vor der Gefahr, jid jemals über andere zu 
erheben; dab dagegen Deutjche fich nur allzuleicht ohne Urteil und 
ohne Würde andern unterwerfen, iſt ſelt Leifing und SMopftod, ja 
feit Logau und Moſcheroſch eine allgemeine, immer wiederholte 
Klage, die troß aller Veränderung der Zeiten auch heute noch ihre 
Berechtigung hat. Dringen doc fait täglich Beweiſe von Mangel 
an lan Selbſtbewußtſein in die öffentlichen Blätter der ver- 
ſchiedenſten —— Darum betrachten wir es als ein gutes 
Zeichen, daft das ⸗Deutſche Vollstum⸗ nach einem halben Yabr- 
gehmt zum zweitenmal erjcheinen fann, um an der Hebung des 
euiſchen Vollsbewußtſeins mitzuarbeiten durch die Belehrung des 

Volfes Über feine eigne Art und ihren Wert. Es wird gewiß 
überall willtommen fein. dod) eben auch das amerifanifche 
Deutſchtum an, ſich auf fich jelbit zu befinnen, wovon gerade 
diefe Nummer unferer Beitichriit Zeugnis ablegt. 

Die zweite Auflage ift in den alten Stüden überarbeitet; fie 
ift aud um eine Abhandlung über deutfche Erziehung und deut- 
ſche Wiſſenſchaft vermehrt, von ber nur gerühmt je, dab fie 
aus dem Vollen jhöpft. Für die dritte Auflage aber mwieber- 
hole ich die bisher vergeblidye Bitte, der ſprachlichen Form eine 
beiondere Aufmerlſamkeit zuzumenden. Sie bedarf biefer in 
mehreren Abichnitten ded Buches, vor allem auch in bezug auf 
die feidigen Fremdwörter. Unmentbehrliche müjien mwenigitens er- 
läutert werben; was fängt fonft ber größte Tell der Leſer mit 
einem Satze an, tn dem ſtumm die phufiologiiche Evolutionätheorie 
der Lehre von der Epigenefis gegenübergeitellt wird? Im beiten 
Falle verftehen fie ihm einfach nicht, aber noch jchlimmer, wenn 
ſich etwa braver Lern= und Bildungseifer der fremden Klänge zu 
eignem Bedarfe bemädhtigen jollte, Und wird etwa ber Gedante 
gehoben oder rt, wenn man Differenzierungsischt jagt, wo 
man Sajtengeiit meint, Konſervativismus, mo Liebe —— Herge⸗ 
brachten, monopoliſieren jtatt für ſich behalten, Dualismus, wo 
es Zwieſpalt bedeutet, Individualität, wo Eigenart zu verſtehen iſt 
uſw. uſw. oder mit »intermittieren, intenfive u. a. um ſich wirft, 
wo die Verdeutichung überhaupt bloß das Befinnen koftete? Man 
lann dieſe »gelehrten« Fremdwörter gar nicht ängſtlich gemug 
vermeiden, wenn man im weiteren Kreiſen wirklich veritanden fein 
und nicht Unfug anrichten will. Wollends aber die bloßen 
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Bummelmwörter wie Intereſſe, direlt, jpeziell dürfen nicht in einem 
fo feinen Buche ſtehen. Intereſſe des Amtes, materielle, logiiche 
und viele andere Intereſſen, mit wärmſtem Intereſſe, uninterej- 
fierter Teilnahme, fpezial, Spezialberuf, direkte Einwirkung und 
ein Satz wie der: Rochow habe dirett zu den Philanthropen 

hört, das find Nachläffigleiten, die man in der Neinichrift nicht 
tehen läht. Einzeln finden fi) VBerfiöhe gegen die Grammatif: 
er war umgeben und gefolgt, ber Körperbau ift ein fräftiger: 
das ift höchſtens Zeitungsdeutih, des alten Gallien, des ruſſiſchen 
Alten ift nicht richtig, und ©. 11 im 1. Zeil fteht noch in. . Wille 
und nad... Wille. Daß diefe Ausftelungen nur dem guten 
Willen entipringen, das Buch zu fürdern, braucht faum noch 
ausgejprochen zu werden. Str. 

Eduard Engel, Shaleipeare-Rätjel. 2. Aufl. Leipzig, 
Herm. Seemann Nadf., 1904. 1786 2.4. 

— — Byrons Tagebüder und Briefe. 4. Aufl. Berlin, 

Leonh. Simion N, 1904. (1. Bd. der von Hans Landsberg 
herausgegebenen »Renaijiance- Bibliothel«.) 196 S. 3.4. 

— — Pſychologie der franzöfiihen Literatur. 4. Aufl. 

Berlin, Yeonh. Simion Nf., 1904. 243 S. 3,0 .M. 

Mit Freuden jtellen wir feit, daß ein Schriftiteller von Bedeu: 
tung jeine Arbeiten bewußt im Sinne des Sprachvereins durchſieht; 
wenn bie® jogar auf Gebieten geſchieht, deren Kunſtſprache durch 
manden befannten Berfajjer nicht eben zum Ruhme des Deutſch⸗ 
tums unliebiame fremde Bereiherungen — beijer jhon Beein- 
trädtigungen — eıfahren bat, fo ift das erfolgreiche Auftreten 
Eduard Engel doppelt und dreifach mit Dank zu begrüßen. 

Wir haben ed an dieſer Stelle nicht mit dem eigentlichen 
Inhalte der drei Werke zu tun (jo lefenswert diefer auch iit), 

»Nätfelei«, wo ein anderer ſicherlich >» Myftigismus« gejagt hätte; 
freilich »Ftalienreijee ftatt der >»italieniihen Reiſe können 
mir nicht guthelßen. Der Umftand, daß alle drei Bücher in 
wiederholter Auflage vorliegen, auf® peinlichſte vom Berfafler 
durchgeſehen, läht feinen eigenen Ausdrud »Überjegungen ins 
Deutiche« wohl gerechtfertigt erichelnen, wenn nicht die Selb: 
ftändigfeit jeiner Wiedergabe den Begriff »Übertragungen« noch 
beſſer rechifertigte. Man erfaht bei und durch Engel geradezu 
das Geheimnis der wirklichen Erlernung einer fremden Sprade: 

„28 bejteht genau in denfelben Erziehungsträjten, aus denen alles 
bervorgebt, was man Übung nennt. Übung aber ijt bie jtete 

' und mafjenhafte Wiederholung gleicher oder ähnlicher Erfahrungen; 
| baraus erwädhjt bie fichere herrihung jedes Gebietes. Man 

lefe nur b B. fein Urteil Über die franzöfiihe Sprache, um die 
völlige Sicherheit zu bewundern, mit ber er diejes heile Gebiet 
beherrſcht. Die franzöfifche Sprade ijt ihm eine der demo- 
tratiſchſten Sprachen, nicht erſt feit der großen Revolution. Der 
Abjtand zwiſchen der Sprechweiſe eines franzöfiichen Schrüftitellers 
und einer Verkäuferin in dem Parifer Hallen — wenn jie nicht 
bei ſchlechter Laune — iſt geringer als zwiſchen der Spradje des 
deutſchen Adels und des niedern Bürgerſiandes. Und was das 
Wichtigſte: die Kluft zwiſchen der Schriſt- und Druchſprache — 
und der geſprochenen Sprache aller Stände iſt in Frankreich nicht 
annähernd fo groß wie zwiichen der VBücherfprache und Umgangs- 
ſprache jelbjt der gebildetften Kreiſe in Deutſchland. Was die 
gejellichaftlihen Kaſten dort eint, das ijt die nämliche Spradhe, 
an deren liebevoller Pilege alle Stände bewuht oder unbewußt 
mithelfen. In Frankreich find die Zeitung, das Buch nur die 
ſichtbare Feſihaltung deſſen, was das Ohr überall in faft gleicher 
Vollendung vernimmt; bei uns in Deutihland aber muß man 
ichreiben und druden lafjen, um von allen veritanden zu werden, 
denn wir ſprechen mindeſtens drei jehr verichiebene Arten von 
Deutich, je nad) der Bildungsihicht, der wir angehören, Aber 
die zartejten Gefühle des menjchlichen Herzens, zu deren Ausdrud 
wir das Lied benußen, ſolche Gefühle, wie fie und bei Goethe, 
Uhland, Storm, Eichendorff u. a. begegnen, finden wir im Fran—⸗ 
öſiſchen nicht, weil ihre Dichter fich vom lauterjten Duell aller 

tlunjt, vom Vollsliede, abgewendet haben. 

Als Muſſet einſt das ungeheure Verbrechen beging, in einem 
Verſe »tu ese zu jchreiben, was nad) frangöfiiher Verslunſt des 
Hiatus wegen jtreng verpänt ift, hielt er es für nötig, fi in 
einer ganzen Strophe deswegen ſcherzhaft zu entichuldigen. Ad, 
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fein deutſcher Schriftfteller entfchuldigt fi, wenn er nad) einem 
SKomparativ » wie« jtatt »ald« ex hat, jondern beruft fich bei Bor: | 
baltungen darüber auf — 
fich für entehrt halten, wenn er In einem franzöfifchen Briefe z. B. 
geichrieben hätte: »J’ai plus que quarante ans«, 

Daß unfer Beamten- und Beitungsbeuticd nachgerade zum 
Himmel ichreit, willen wir alle. n Frankreich wäre der lebte 
Bintelblattredafteur jofort um fein Brot, wenn er nicht mindeſtens 
grammatiſch richtige® Franzöſiſch — oft feine ganze geiftige Habe 
— beſähe. Ein deutiher »Nebakteure weiß in 9 von 10 Fällen 
eher, daß quoique den Zubjonktiv regiert, als daß nad) »unde 
im Deutichen feine Umlehr nn nenut's die »Mverfione!) 
zuläffig iſt. Diefer Fehler findet ſich fogar in der deutſchen 
NeichSverfaflung. — 

Man jollte ſich entwöhnen, in der Sprache bie Erklärung für 
bie Richtung der Volfsfeele zu ſuchen; vielmehr ift die Denfart 
—— Volles beſtimmend für die Richtung ihrer Sprachentwick— 
ung. 

Ob übrigens nicht aud) die längere Herrichait der »Henfur « 
in Deutſchland zur Berjumpfung des Denlens und jomit zur 
Trübung des ſprachlichen Ausdruds beigetragen bat, ift eine wohl 
aufzumerfende Frage. — 

Man jieht aus den wenigen Stellen, die wir bier zu bieten 
vermochten, wel ein Vergnügen es ift, die Engelichen »lber- 
tragungen« zu lejen. Günther Saalfeld, 

Nachklänge germanijhen Glaubens und Brauchs 
in Amerifa. Ein Beitrag zur Bolläfunde von Karl Anorp, 
Mitglied der amerifanifchen Folklore- Gefellſchaft. Halle (Saale), 

Hugo Peter, 1903. 122 ©. 

Der durd fein mannhaftes Muftreten fürs Deutſchtum im 
feiner Eigenſchaſt als Edyulrat im Staate Indiana body verdiente 
Schriftfteller und Dichter beichentt uns bier mit einer eigen- 
artigen Gabe, die gewiß manchen unſerer Lejer erfreut. 

Uns bejcäftigt vornehmlich die Beweisführung, dab Amerika 
bereits viel mehr »germaniſch vermittelte iſt, als viele zu glauben 
geneigt find. Das gefamte öffentliche Schulweſen ift vom Geijte 
der wiſſenſchaftlichen Erziehungslehre Deutichlands durchdrungen; 
die Einführung der Stindergärten, der Leibesübungen, des Heidh- 
nen®, des Lautierens im Leſeunterricht, ſowie des Gefanges fit 
ausſchließlich auf deutichen Einfluß zurüdzuführen. Man geht 
heutigentags jelten an einer amerilaniſchen Volks ſchule vorbet, 
ohne daß einem daraus die anheimelnden deutichen Weifen ent- 
gegenfhallen. Offenbar fingen die Kinder folche Lieder mit be— 
fonderer Vorliebe, freilich mit harmlojen englifchen Worten. Bes 
fannter aber noch find die deutichen Märden; Jungamerila ift 
mit der Geſchichte und den Mbenteuern Rottäppchens, Aſchen— 
brödels, Echneewittdiens und Däumlings fo genau vertraut, als 
wären fie mit ihnen aufgewacjen: natürlich auc bier wieder in 
englifher Überſehung. 

Fir die Belannimachung der beutichen’Sagenwelt in Amerika 
hat wohl niemand mit mehr Erfolg gewirkt als Nihard Wagner, 
defien Lohengrin und Tannbäufer, deſſen Fliegender Holländer 
und Nibelungenring ftetS bereditigie Fülle der Opernhäufer 
erzielten, von der Barzivaliache hier zu fchweigen, 

Wir find dem Berfafier für feine die alte mit der netten 
Welt vermittelnde Tätigkeit um jo mehr verpflichtet, ala er in 
zahlreichen Übertragungen amerifanifcher Dichtungen ins Deutfche 
aufs nachhaltigſte bewieien bat, ein wie berufener Dolmeticher er 
ift. Freilich — in Deutichland iſt er noch wenig befannt; ihn 
ben meiten "reifen unferer Bereinigung näher zu führen, ift Abs 
ficht diefer Anzeige. Ihm ſelbſt aber, dem raſtloſen und uners 
müblichen Bortämpfer, zum Schluß noch eine Bitte. Auf Seite 7 
berichtet er uns, dab die deutiche Nibelungenjoge durch das in 
den Oberklafien zahlreicher Vollsſchulen gebrauchte Büchlein »The 
German lliade von Mary E. Burt der amerilanlſchen Jugend 
zur Kenntnis gebracht worden ſei. Wie wäre es, wenn er fich ents 
ichlöffe, die Nibelungen Wilhelm Jordans, des jüngft entichlafenen 
Barden, ins Engliſche zu Übertragen? Die uns doch vieliad 
ftammverwandte Sprache gibt in ben allermeiten fällen die 
Fahigleit auch der wunderbaren Bee Hager ber. Aber wie 
tft mir denn, lieber Leier? Haft dur ſeibſt dich jchon einmal 
ernjtlich vertieft in der Nibelungen I. Teil »Siegfriebiage « oder 
II. »Hildebrants Heimfehr«? Jordan, ber Menjch, iſt tot, aber 
der Dichter lebt weiter, Und mit feiner » Edda « halte der greife 

Zeitfhrift des Allgemeinen Deutihen Spradvereind 19. Jahrgang 1904 Rr. 9 

iller und Goethe; aber er würde | 

264 

| Sänger feinem tatenreihen Leben gleichſam den Kranz aufgelegt. 
Wohlan, deutiches Volk, lauſche ihm dankbar und fchreib dir jeine 
Mahnung, dir jelber und deinem innerjten Wefen treu zu bleiben, 
tief ins Herz hinein! Günther Saalfeld. 

Zeitungsſchau. 
Nuffäge in Zeitungen und Zeiitſchriften. 

Deutihe Erde, Herausgeber Proi. Paul Langhans. 
Gotha, Zuftus Perthes, 1904. Heft 1 und 2. 

Im erſten Hefte berichtet Jafob Stach, Pfarrer der deuts 
ichen Gemeinde im Freudental bei Odefja, über die bentiche Ko— 
lonie, die vor 100 Jahren infolge eine® Aufrufs der ruffiichen 
Regierung in dem damals jungen Odeſſa und defjen Umgebung 
von 2990 meift ſchwäbiſchen Anfiedlern gegründet worden ift: den 
Kern der beutichen Kolonie in der Stadt jelbit bilden bie ehr— 
famen Handwerter, aber auch in der gewählten Kaufmannsver— 
tretung, im Beratungsausſchuß der Staatäbant, im Kammer: 
ericht, im Börſenausſchuß, unter den Stadtvätern haben ſtets 
eutſche ald Mitglieder, Wor= oder Beifiger gefeffen. Nicht fo 

ftart wie im Handiwerf berricht der deutſche Anfiedler in ber Ge— 
Ichäftswelt, gleichwohl »fann man fich in faſt allen Staufläden und 
Geſchäften der deutschen Sprache bedienen«e. Ym Laufe der Beit 
haben bie beutjchen Anfiedler zwar viel von ihren anfangs großen 
Vorrechten eingebüht, befonders zu bedauern ift, daß fämtliche 
deutiche Schulen vor 10 Jahren —————— geworden oder 
eingegangen find. Aber it den geſelligen Vereinen, beſonders im 
Turnverein, wo das Beſehlswort jagungsgemäß deutich ift, herrſcht 
trog ruſſiſcher Mitglieder die deutiche Sprache unbedingt. Die ge: 
famte bdeutiche Bevölferung der Kolonie wird auf 12000 Seelen 
eihäßt. 
u Im felben Hefte handelt Lehrer Friedrich Reimeſch über 
die » Gliederung des Kirchen- und Schulweſens der Siebenbürger 
Sachſen⸗. Das deutſche Schulweſen fteht dort in hoher Blüte, 
obwohl dad arme Sachſenvolk alle Koften ſelbſt aufbringt, ohne 
vom Staat Irgendwelde Hilfe in Anſpruch zu nehmen. Bon allen 
Einwohnern Ungarns beſuchen die Siebenbürger am fleißigften 
ihre Schulen (96,78 v. H. der jhulpflichtigen Kinder). Die deut: 
ſchen Mittelichulen werden von 29 v. H. Nichtdeutſchen befucht, 
ein Beweis ihrer Leiftungsfäbigleit und »ein erfreuliches Zeichen, 
daß die deutiche Eprache in Oftungarn auch von den Nichtdeut— 
ſchen noch fehr geihägt wirb«. 

Goes. Tr. Friedemann. 

Danziger Speichernamen. Bon Walter Domansty. — 
Danziger Zeitung vom 17. April 1804. 

Wie man in früheren Zeiten überhaupt die Häuſer nicht durch 
Zahlen bezeichnete, jondern nad ihren Befigern benannte oder 
nad irgend melden Aufälligteiten voneinander unteridieb, jo 
haben aud) die Speicher der Speicherinfel Danzigs einit die ver- 
ſchiedenartigſten Bezeichnungen erhalten, die noch jept im Schwange 
find. Da gibt es Speicher mit bibliihen Namen (z. B. König David, 
der Welke Engel) und muthologiichen (Veſta, Phbönig), Tier- 
ber Belifan, der Adebar) und ———— (Palmbaum, drei 
Zitronen). Andere erinnern an Geflirne (dev halbe Mond, die 
Sonne) oder an friegeriiche Beiten (die Fabne, der Mörfer) ober 
werden nad) Berufsarten (Heringsbrafer, Milchmagd) oder nad 
ben Befigern benannt (Grodded, Otto) uſw. ar Erbe. 

Die Zeugungsfraftunddie Reinheitunferer Sprache. 

Bon Karl Blind. — Voſſiſche Zeitung vom 21. März 1904. 
Mit dem Feuereifer der Jugend tritt der alte Achtundvierziger 

| ein für die Fahigkelt unferer Sprache, eindrudsvolle Wortzuſam⸗ 
ey zu bilden, durch die wir Engländern und Franzoſen 
weit überlegen find, und bricht eine X e für die, deren Bemühen 
es ift, allgemein verftändbliche Verdeutichungen von Fremdwörtern 
zu ſchaffen. Denn fie entheben ums der Notwendigkeit, bei 
andern Wöltern betteln zu gehen und bie @ebildeteren unter uns 
ſprachlich dem eignen Bolte zu entfremben. Mar Erbe. 

Aud ein Stüd Volksart. — Deutſche Tageszeitung vom 

30. April 1904. 
Die Zeiten, wo man die Vollsmundarten hochminig verachten 

zu dürfen glaubte, find vorüber. Vielmehr erfennt man jept alls 
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gemein an, da Beratung der Mundart ein Zeichen der Halbs | 
bildung ift. Nur in feiner Sprade gibt ſich das Volt ganz, wie 
es ift. Was darum für die Erhaltung der Mundart geichieht, 
das geichieht für die Art und damit im legten Grunde für die 
Seele des Volles. Mar Erbe. 

Alldeutſch und Plattdeutſch von Oberſtabsarzt a. D. 

Dr. Tiburtius. Rortrag, gehalten im Aldbeutichen Sprach- und 

Schriftverein zu Berlin. 

Von dem Wuniche durddrungen, dab ſich die Völker germa— 
nisher Abjtanımung, die Dänen, Norweger, Schweden, Hol- 
länder und Engländer zu einem alldeutichen Bündnis vereinigen 
möchten, —— der Verfaſſer, wie man dem deutſchen Volle 
und ſeinen Stammperwandten ihre Verwandiſchaſt zum Bewußt⸗ 
fein bringen und vollstümlich machen könne. Als ein Mittel, 
die Teilnahme für den allgermanifchen Gedanfen zu weden, emb- 
fiehlt er die Serausgabe eines mehrſprachigen Handwörterbuchs, 
worin neben dem den übrigen germaniihen Sprachen am nächiten 
ſtehenden Platideutichen die entiprechenden hochdeutſchen, holläns 
diichen, ſtandinaviſchen und engliihen Ausdrücke ——— 

ar Erbe. 

Einige lurnamen aus Andernad). — Generalanzeiger. 

Kathol. Volls zeitung für Andernach vom 16., 19. u. 20. April 1904. 

Flurnamen find oft Urkunden vergleichbar, fie wiſſen u. U. 
meär zu erzählen als vergilbte Blätter, tverm man in ihnen zu lefen 
veriteht. So kann man aus ihnen erſehen, welchen Weg früher 
ein jet vertrodneter Rheinarm genommen hat, daf früher manche 
jept fruchtbare Gegend jumpfig geweſen ift, wo in heidniſcher Zeit 
Audtjtätten gewejen find u. dgl. — Bielleicht läht ſich ein oder 
das andere Mitglied unferer Zweigvereine dadurch anregen, bie 
Flurnamen in feiner Gegend — hin zu unterſuchen, um dann 
das Ergebnis feiner Forſchungen für einen Vortrag in ſeinem 
Zweigverein fruchtbar zu machen. Mar Erbe. 

Unfere Lehnwörter. Bon Mar Könnecke. — Sonntagd- 

beilage des Reichsboten. 10. April bis 14. Mai 1904, 
Gibt nach einer kurzen Erörterung des Begriffes »Lehnwort« 

einen Überblid über die deutjche Kulturentwidlung an der Hand 
der Lehnwörter. Er folgt dabei ganz dem vortrefflihen Seilerſchen 
Werte (»Die Entwidlung der — Kultur im Spiegel des 
deutschen Lehnmwortd«), da® wir Jahrg. 1901, Sp. 305. ein 
gehend gewürdigt haben. In einer Schlußbemerlung wird der 
bedanke zurücgewiejen, daß man wegen der Wichigleit und 
Unentbehrlichteit der Lehmmwörter die Fremdwörter überhaupt zu 
dulden habe, »Die Lehnwörter bleiben, aber vor den Fremd— 
wörtern jeien wir auf der Hut!« 8. ©. 

Eljen Magyar! Bon Friedrich Reiche. — Deutſche 

Welt Nr. 22 vom Jahre 1904. 
Ein Bericht über Winklers Buch: » Skizzen aus dem Völler— 

leben« (Berlin 1903, Dümmlers Verlag), in dem ein genauer 
Kenner Ungarns über das Weſen, die Magyarijierungspotitit 
und die Kultur der Ungarn unbejangen urteilt. Uns gebt bier 
an, wa3 von der Sprache gejagt ift. Der Magyar blidt mit 
Verachtung auf die Hundert Mundarten ber Deutichen herab, 
denen er jeine Mutterſprache mit Stolz, aber fäljchlih als ein— 
heitlich gegenüberjtellt, ohme zu bedenfen, wie viel er der deutſchen 
Spradye verdantt. Allen Unterdrüdungsverfuden, deren auc in 
der vorigen Nummer Sp. 206 gedacht wurde, ftellt ſich aber jeht 
BWiderftand entgegen, zumal von den Siebenbürger Sachſen, bie 
magyarijd) lemen, um Beamte werden zu lönnen, aber deutſch 
bleiben. Daher fönnen wir bezüglidy unfrer deutſch- ungariſchen 
Stammesbrüder jebt freier und hofinungsvoller in die ſcheinbar 
jo trübe Zufunjt jehen. Feſt fteht und treu die Wacht auch an 
den Slarpatben. Dar Erbe. 

Das Fremdwort in der deutſchen Kinderftube Bon 

Dr. 3. Ernft Bülfing (Bonn). — Unterhaltungsbeilage zur 
Tägl. Rundihau vom 24. Juni 1904. 

Ausgehend von der Bezeihnung Baby jtellt der Berj. eine 
Reihe von Fremdwörtern zufammen, die leicht aus dem allges 
meinen Berlehr ſchwinden würden, wenn wir fie aus der Kinder— 
ftube vertrieben. Dazu rechnet er Adieu, Serviette, Douche, 
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DMaccaroni, Toilette, Konditor u. a. NIS Überfegung von Auto: 
mobil empfiehlt er Töff, von dem feine Kinder ſogar ſchon Zus 
fammenjegungen gebildet haben. Mar Erbe. 

Jojeph Lammerg: I Wann werden Eigenfhaftss 
wörter vor Hauptmwörtern groß gejchrieben? — Praxis 
der fatholifhen Vollsſchule 1904, Nr. 5 und 6; IL. Die Zus 

fammenjhreibung von Zeitwörtern und von Mittels 

wörtern mit Wortarten, die ihnen untergeordnet find. 
— Rheiniſch-Weſtſäliſche Schulzeltung vom 19. u. 26. Nov. 1903. 

Für zwei beſonders fchwierige Kapitel der deutichen Recht— 
fchreibung jucht Lammertz aus dem amtlichen Wörterverzeihnis 
leicht behältliche, aud jüngeren Schülern verftändliche Regeln 
abzuleiten. Sie lauten: 

1. Für die Großſchreibung der Eigenihajtswörter: 1, Bilder 
die Verbindung eines Gattungsnamens mit einem Eigenſchafts— 
wort den Namen für ein Einzelwefen, das unter anderen Weſen 
derjelben Gattung mit berjelben Eigenjhaft hervorgehoben werden 
ol, jo wird das Gigenjcaitäwort groß geſchrieben; z. B. die 
ächjiihen Zeitungen, die Sächſiſche Zeitung. 2. Iſt die Bedeus 
tung des Geſamibegriffs von Eigenſchaftswort und Hauptort 
eine andere ald die Summe der einzelnen Begriffe, fo wird das 
Eigenſchaftswort groß gejchrieben; 3. B. das Tote Meer, 

MH. Für die Zufammenihreibung von Feitwörtern und von 
Mittelwörten mit Wortarten, die ihnen untergeordnet find: 
1. äht ein Wort fid) nicht allein erfragen, fo wird es in der 
Regel mit dem Zeitwort verbunden; z. B. haushalten; Frage: 
was tun?, nit: was halten? 2. Läßt ein Wort ſich ſowohl 
mit dem Zeitwort als auch allein erfragen, jo wähle man bie 
zufammengejchriebene Form; z.B. mitlefen; Frage: was tut er? 
oder: wie liejt er? 3, Läßt ein Wort ſich nur allein erfragen, 
jo jchreibe man es nicht mit dem Beitwort zufammen; z.B. er 
hat feinen Teil an mir; Frage: was hat er? 4. Mittelwörter 
werden mit einem Umſtandswort nicht zufammengefchrieben, wenn 
diejes wieder eine nähere Vejtimmung zuläßt oder der Steigerung 
fähig iſt; 3. B. der oben Genannte, jüh duftend. 5. Wird die 
Nennform eines Zeitwortd mit einem Umſtandswort zuſammen— 
geichrieben oder nicht, jo geichteht dasjelbe auch bei allen Formen 
des Zeitworts ſowie bei den von ihm gebildeten Mittelwörtern; 
3. B. der höchſt Begabte. 6. Wenn ein Zeitwort zu einem Mittel: 
wort wird und aledann feine Ergänzung beibehält, jo erfolgt 
Zufammenjchreibung; wer Not leidet, ijt notleidend. 

Die Borfchläge, die Lammerk im einzelnen macht, dürften 
teifweije auf Widerſpruch jtohen, wenn er 3. B. verlangt: das 
wird feinem Herzen wohl tun oder: ic) kann es nicht mit anſehen 
oder gar, um die Zuſammenſchrelbung »Sinundhertaumeln« zu 
vermeiden, die Anwendung der Anführungszeihen empfiehlt: das 
Hin und ber taumeln«. — Mitunter ift auch die amtliche Schreib⸗ 
weile bedentlih. Warum latholiſche Kirche und lutheriſche Kirche; 
bei »bdie reformierte Kirche wird der Heine Anfangsbuchitabe 
jedenfalls mandem gegen obige Regel I, 1 zu verjtohen fcheinen. 
— Das Napitel von der Zujammenjcreibung wird immer Lehrern 
und Schülern viel Kopfzerbrechen verurſachen, denn nicht felten 
entjteht, wie Lammerg jelbft an gut gewählten Beifpielen zeigt, 
ein andrer Sinn, je nahdem man zulammenjchreibt oder nicht; 
3. B. Grundſätze müſſen feitjtehen, Tiſche feft itehen. — In den 
meiften Fällen aber werden bie angeführten Negeln dem Lehrer 
ſicherlich gute Dienjte leijten. 

Ludwigsburg. Karl Erbe, 

Die Schriftleitung (Berlin NW52, Paulftr. 10) ſtellt die 
obigen und früher hier genannten Aufjäge — nidt die 
bejprodenen Bücher — gern leihweife zur Verfügung. 

Aus den Sweigvereinen. 

Boppard, Der Aweigverein entjaltete im verfloffenen Vereins— 
jahre ein jehr regeö Leben. Gediegene Vorträge lodten an mehreren 
Abenden zahlreiche Zuhörer, Mitglieder und Nichtmitglieder, zu ben 
Vereinsfigungen herbei. Den Neigen der Vortragenden eröffnete 
unfer verdienter Vorfikender, Gymmajial- Oberlehrer Knaupp, 
mit einer Beſprechung ded Lebens und der Werte Karl Löwes. 
Mehrere Damen und Herren bradhten im Anichluffe daran die 
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hervorragenditen Balladen und Lieber Löwes wirkungävoll zu Ge⸗ 
hör und verliehen dadurch der Darbietung einen ganz bejonderen 
Reiz — Fräulein Klara Dejterlen aus Stuttgart, die in 
Sprachvereinslreiſen wohlbefannte Bortragstünfilerin, erfreute uns 
an dem 2. Abende durch die Wiedergabe einer Anzahl älterer und 
neuerer Ditungen. Cie entzüdte allgemein ſowohl durch ſinnige 
Auffaſſung mie durch entiprechenden Vortrag der Gedichte. — 
s»[iber Hunsrücder Verhäliniſſe vor 30 Jahren und jepte ſprach 
Schulrat Klein in der folgenden Sihung. Im kurzen, aber 
treffenden Zügen entwarf er ein Bild des Hungrückers, wie er 
lebt, erwirbt, wohnt und ſpricht. (Beſonders hob er den großen 
Aufihwung hervor, den bie fonjt arme Gegend feit dem großen 
Kriege 1870/71 zu verzeichnen hat.) — Der 4. Mbend war unjerem 
rößten mundartlihen Dichter, Friß Neuter, gewibmet. Das 
eben, Leiden und Wirken des immer noch zu wenig gefannten 

Mannes wurde von Dr. Meyer gefeiert. — Auch an den beiben 
folgenden Situngsabenden mwurben anziehende Lebenäbilder ge— 
boten. Fräulein Pages, felbit beachtenswerte Dichterin, jpradı 
über Hedwig Dransfeld. Sie entwarf ein padendes Bild 
der in mweltentrüdier Einfamleit jchaffenden und duldenden, noch 
jungen Dichterin. — Zu Ehren J. 6. Herders behandelte 
Gymmofial- Cherlehrer Junk an unferem legten Bereindabende 
den großen Mann, der num jeit 100 Jahren zu den Toten zäblt, 
ald Dichter und Kunſtrichter — Die Mitgliederzahl unjeres 
Zweigvereind ſtieg im verflofienen Jahre von 37 auf 59. Die 
beiden bier erjcheinenden eitungen haben feit einem halben 
* eine Spracheche eingerichtet. Der Vorſtand wurde wieder⸗ 
gemäblt. 

Graz. Die diesjährige ordentliche Hauptverfammlung bes 
Bweigvereing ijt am 17. Mai im Bortragsfaale der fteierm. Yandes- 
bibliothel unter dem Vorſihe des Obmannes Efriptor Karl ®. 
Gawalomwäti abgehalten worden. In dem Tätigfeit&berichte 
für 1904 wurde der auf die Verdeutichungstafel der im 
Beldverfehre der Banken und Spartajien gebräuchlichiten fremden 
Ausdrüde verwiefen, die der Zweig Graz auf Anregung jeines 
Ausihußmitgliedes Herm Otto Schöppel gemeinfam mit dem 
Zweigvereine Marburg a. D. im lepten Winter herausgegeben 
bat und in den öfterreichiichen Mlpenländern verbreitet. An 
10. Februar 1004 fand eine freier des 70. Geburistages des 
Dichters Felix Dahn ftatt, die jehr wirdig verlief. Profejior 
Aurelius Bolzer jcilderte in einem inhaltreihen Vortrage das 
Leben und Wirken des gefeierten Dichter und trug unter dem 
jubelnden Beifalle der Verſammlung mehrere Gedichte Dahns vor. 
Noch glängender verlief der von unjerem Zweige gemeinlam mit 
der hiefigen Männerortögruppe des Schußvereins »Südmarl« am 
16. März 1904 im Stefantenfaale veranftaltere Feilabend zu 
Ehren des fteirifhen Dichters Dttolar Kernjtod. In edlem 
Wetteifer jangen der Grazer Männergejangverein und der Grazer 
atademifche Gejangverein eine Neihe von Chören, ſämtlich Ver— 
tonungen von Gedichten Kernftods. Den Höhepuntt des Abends 
bildete die ebenjo tiefempfundene als gedanfentiefe Feſtrede des 
Schriftſtellers Heinrich Waſtian, die in warmen Worten die 
völliſchen und dichteriichen Verdienfte des Sängers des » Zwinger: 
gärtleins« pries und laute Beifallsſtürme der den großen Saal 
bis aufs legte Pläpchen füllenden Menge entfefielte. Der Kern- 
ftodabend brachte den Südmarfbücereien einen NReingewinn von 
800 Kronen ein. Nah dem vom Zahlmeifter Oberftieutnant von 
Mayrhojer erftatteten Nafienberichte zählte der Zweig Graz im 
Mai 1904 234 Mitglieder, das Wereinsvermögen betrug zur 
jelben Zeit 1139 K 49h. In den Borftand wurden wmiederge- 
wählt: Skriptor 8. W. Gawalowski Obmann, Prof. Dr. 
F. Khull Stellvertreter, Schriftfteller Heinrich Waftian Schrift: 
führer, Spartafienbeamter Otto Schöppel Stellvertreter, Oberji= 
leutmant 5. v. Mayrhofer Zahlmeifter, Stadtbaumeifler &. Gut— 
mann Stellvertreter, Hivilingenieur 2. v. Bernuth, Hochſchulprof. 
Fritz Reiniger, Reniner Konrad Seibel. Zu Redinungsprüfern 
wurden wie im Borjahre Schriftleiter %. Nottenbader und 
Gymmnafialdireltor Franz Scholz berufen. Shriptor Dr. Shud 
war jo liebenswürdig, in Verhinderung des Prof, Dr. Khull 
dejien Vortrag über Hugo von Montfort, den lehten Minne— 
fänger nneröfterreih®, zu verlejen. Die fehr beachtenswerlen, 
von einer durddringenden Beherrſchung des Stoffes zeugenden 
Ausführungen fanden den lebhalteften Anteil der Yubörerichaft. 
Mit Danlesworten an alle, die in dem abgelaufenen Jahre die 
Beitrebungen des Zweigvereins unterftügten, ſchloß der Vorfitende 
die Berfammlung. 
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— Der Tod hat unſerem Zweigvereine wieder einen 
der treueſſen und regſten Mitarbeiter entriſſen. Infolge eines 
Herzichlages ift der Fabrifbefiger Eduard Henny am 20. Jumi 
unerwartet verſchieden. Der Werein erleidet durch feinen Heim: 
ang einen ſchweren Berluft. Seit vielen Jahren gehörte der 

Bertiorbene dem Vorftand an und verwaltete zulegt das Schatz⸗ 
meiiteramt. Die Pflege feiner Mutterfprahe war ihm Herzens 
fache, und mit ber Treue, die ihm eigen war, verfocht er unjere 
Beitrebungen in feinen Ktreiſen. Der Berein legte eine Palme 
an feinem Sarge nieder und wird dem Dahingeſchiedenen ein 
treues Andenken bewahren. Auch an diejer Stelle fei ihm unſer 
Dant in die Emigkeit nadjgerufen! 

London. Der Ausflug, den der Verein Samstag, d. 9. Juli, 
nad) dem Eppinger Walde unternahm, war vom herrlichſten 
Wetter begünjtigt und verlief aufs angenehmſte. Bald nadı 
2 Uhr führte der Schnellzug die zablreihen Teilnehmer nach 
Ghingford, von wo aus ein Spaziergang durd den Wald bis 
zum Gndjiel, dem Gaſthauſe Kings Dal-Hotel, unternommen 
wurde, deſſen Beſitzer, Herr Gumprecht, aufs beite für die Labung 
der Gäfte gejorgt hatte. Da der Vorfiger, Prof. U. Weiß, in- 
folge beruflicher Verhinderung erſt jpäter erfcheinen konnte, io 
begrüßte der Schrüitführer, Dr. L. Hirſch, in wenigen Worten 
bie Feſtgenoſſen. Nachdem in den bübfchen Anlagen ein Gruppen 
bild fin ae worden war, fand im Gartenjaale eine gemüts 
liche Zufammenkunft ftatt, bei der Lieder, Vorträge und Tanz 
miteinander abwechjelten. Der Vorfiger wies auf die Zuſammen 
funft des deutichen Kaiſers mit dem Könige von England in Kiel 
bin, ein vlelverſprechendes Zeichen quten Einvernehmens zwiſchen 
Deutſchland und England, und forderte zu einem Hod auf beide 
Fürsten auf. Gegen 10 Uhr wurde der Rüdweg durch den 
Wald nah Loughton angetreten, und nad 11 Uhr langten die 
Ausflügler wieder in London an, höchſt befriedigt von dem, was 
der Borftand ihnen geboten hatte. 

Münfter, Weitfalen. Bon dem Jahrbuch des Münfterer 
Zmweigvereins erjchien vor furzem der neunte Jahraang Diejer 
enthält zumächit unter der Überjchrift » Münfterer und Münfterin« 
von Mattias Linhoff einen —38 worin dargelegt wird, 
dah die Wortformen Münfterer Münjterin (bejier als 
Miünjtererin, Münftrerin) den Formen Münjteraner und 
Münjteranerin vorzuziehen feien. Hieran fchließt ſich ein Auf⸗ 
fag von Bernhard Ahrmann, der über »Cinige Gruppen 
deutſcher Bornamene« handelt. Außerdem bringt das Jahrbuch 
den Bericht » Der Münfterer Zmweigverein im Jahre 1903«, die 
Namen der Vorjiandsmitglieder im laufenden Jahre und das 
Mitgliederverzeichnie. 

Brieftaften. 
Herrn F. . . Außig. Es muß heißen: »er ift über: 

neficdelt«, nicht: »er iſt überſiedelt · Denn Zeitwörter der Be⸗ 
wegung, die mit trennbaren Werhältniswörtern ⸗durch, über, 
um, tmter«) —— din find, müſſen in ihrer urfprünglichen 
ziellofen (intranfitiven) Bedeutung trennbar bleiben und den Ton 
auf dem Verhältnisworte tragen; nur in zielender, zumal über: 
tragener Bedeutung find fie untrennbar und auf dem Grunds 
worte zu betonen. Wifo: »er Hit durchgegangen — ich habe die 
Zeitung durchflögen; er fit übergelaufen — hat mid) überlanfen; 
wir find uͤngegangen — haben ihm umgängen« uſw. Leider 
wird heute bei einigen der bierhergehörigen rter, zumal im 
Süden, das Richtige nicht beachtet, beſonders bei »überjiebeln « 
und »übergehen« z. B. »er überfiedelte nad) Berlin«; »wir über- 
gehen nun zu dem zweiten Bunfte«; ferner: »das Spiel feiner 

atur war ehrlih .... amd überquoll wie ber Schaum eines 
jungen Rennerde ($. F. Meyer), »überlaufen« im Sinne von 
»übergelaufen « (derf.). E8 ijt nicht zu billigen, daß Heyne in 
feinem Wörterbuche »üÜberfiedeln« als untrennbar und trennbar 
bezeichnet (mit den Beijpielen: »er überſiedelte nach Köln, ift 
nad Köln übergefiedelt«), ohne ein Wort über den verfchiedenen 
Bert beider Fügungen hinzuzufegen. Das Richtige betonen mit 
dem wiünfchenswerten Nachdrude Heine und Matthias in ihren 
befannten Werten. 

Herm 9... ., Haynau. Sie nehmen Anftoh an bem Sa 
einer Belanntmachung: »gZwiſchen Leobihüg und D.-Rafiel 
ift infolge der Wicderberitellung der Hopenplopbrüde vom 1. Mai 

' 1902 ab ein Umſteigen nicht mehr erforberlic.« Sie oo... 



269 Zeitſchrift des Allgemeinen Deutſchen Spradvereind 19. Jahrgang 1904 Nr. 9 270 

meinen, daß die Worte »infolge ber Wiederherjtellung der Brüde « 
gewöhnlich bedeuten: weil die Brüde mwiederhergeitellt wird«, 
bier aber der damit verbundene Sinn jei: » weil die Brücke wieder: 
hergeftellt ijt.« Dem fünnen wir und nicht anjchließen. Die vers 
balen Hauptwörter auf sung bezeichnen nicht nur eine in der Aus 
führung begriffene, jondern auch eine abgefchlofiene Handlung, 
und gerade bie Verbindung mit >»infolge« weilt eher auf eine 
ſolche Kin. Wie man richtig jagt: »nach Wiederherftellung der 
Brüde«, jo aud in entiprehendem Sinne; »infolge ber Wiebers 
heritellung ber Brüdee, ES ift zuzugeben, daß diefe Worte in 
beftimmtem Zufammenhange den Sinn haben fünnen: »weil die 
Brüde wiederhergejtellt wird «; aber daß ijt in dem oben angeführten 
Sape ausgeſchloſſen. Wir glauben, daß jeder unbefangene Leſer 
diefe Belanntmahung recht auffaſſen wird. Richtig ift alfo der 
Sap; jhöner aber wird er unzweifelhait, wenn ftatt der jchleps 
penden jubjtantivifchen Sügung die fchlichte verbale eintritt: »da 
die Brüde wiederhergeftellt ift«. Auch die Form: »nadı 
Wiederherftellung der Brüde« wäre gejälliger. 

Ham MR... (9, Berlin. Es ift eine fehr häufige 
Erſcheinung im GSpradjleben, daß irgendwie entjtandene A 
weichungen in der Form mit Verjchiedenheiten der Bedeutung 
verbunden werden, die urſprünglich in jenen formellen Verſchieden⸗ 
heiten gar nicht begründet find. Die Sprache macht ſich den 
Reichtum an Formen in biefer Weiſe zunuße. Sole Unter: 
—— bilden ſich meiſt erſt allmählich heraus. Während 
z. B. fi 
gebraucht wurden (Klopftod ſpricht von einem »züdenden« Blig- 
ſtrahl, bei Schiller wird ein Säbel »gezudi«), haben ſich heute 
die verjchiebenen Bedeutungen auf beide Formen verteilt. 
erflärt es ſich auch, daß »Lande in Bufammenfegungen im 
Gegenfaße zu »Stadte oder zu »Meer« gebraucht wird (» Land- 
luft, Zandjeite«), » Land(e)de im Gegenfage zu anderen Ländern 
(> Lanbestirhe«), eine Unterfheidbung, die uns bejonders im 
»andmann« und »Landdmanı« auffällig und deutlich entgegens 
tritt. An dem 8 haftet urjprünglich die eigentümliche Bedeutung 
nicht: im 16. Jahrhundert wird » Landmann« audı in bem Sinne 
»Eingeborener eined Qandes« gebraucht; vielmehr find die beiden 
beftehenden Bildungsmöglichkeiten von dem Unterjcheidungsbedürf: 
niſſe zwedmäßig verwertet. Ähnlich verhält es ſich mit » Waflerd- 
uote = Überfhwemmung umd »Waflernet« — Wafjermangel; 
indeffen ijt bier der Unterſchied nicht jo fireng durchgeführt, 
wenigſtens findet ſich »Waflernot« auch in der Bedeutung » Über: 
idwenmunge — Dan jagt nicht nur »gut deutich« ſondern 
auch ⸗gutes Dentfch«, das erjte als Eigenihaftswort, aljo mit 
Heinem Anfangsbudftaben (wie »gut proteftantiich«), das zweite 
als Hauptwort mit großem Anfangsbuchitaben (mie »gutes Lateine). 
In dem zweiten falle fann man aber auch nad) altem Brauche 
die Beugungsendung weglafien, alfo: »gut Deutjch« (mie »bar 
Geld, ſchön Wetter« u. &.). 

Herm K. B. . . ., Torgau. Das Wort »Medhtöverfallen- 
heit«, das Ahnen in einer Nitbücherlifte begegnet ift: ·A. Buchner, 
das Öffentliche Gerichtsverfahren in bürgerlichen und ;peinlichen 
Nechtäverfallenbeiten nach altdeuticher, vorzüglich altbaieriicher 
Rechtspflege, Erlangen 1825 «, ift uns unbefannt. » Berfallens 
heit« fernen wir nur in dem Sinne » Auftand des Berfallenfeins«; 
Sanders führt für diefe ig an aus Kohl, Prutz 
und Stahr. In Schmellerd Bayerſſchem Wörterbiche finden wir 
dad Wort nicht. Sollte vielleicht ein Druckfehler vorliegen für 
»Rechtävorfallenheit«? »Borfallenheit« ift ein von Wieland und 
Goethe bis Seller nicht felten vorlommendes Wort — »Borfalle; 
»Mechtövorfallenheite könnte aljo foviel fein wie » Redhtöfvor)fall, 
Nehtöhandel«e. Vielleicht können bier unſere juriftiichen Leſer 
helfen. — » Totfiher« oder richtiger »todfiher« als Verſtärlung 
des einfachen »fichere fann auf die volle Bedeutung von » Tod« 
zurüdgeführt werben, alfo: jo ficher wie der Tod. Go find ja 
unzwelfelbaft zu erklären: »todfranf, tobmüde« u. a., auch » Tod» 
feind · Un diefem Worte jehen wir aber ſchon, wie »Tod« in 
feiner urſprünglichen Bedeutung verblaft ift und nur zur Ver⸗ 
ftärfung des im Grundworte enthaltenen Begriffes dient. Noch 
deutlicher tritt dies hervor in bem Worte »todfroh, todesſroh «. 
Und jo erklärt fich auch »todficher« am beiten wohl aus der ab» 
eblaßten, verjtärtenden Bedeutung von » Tode in Aufammen- 
ebungen. Weil aber offenbar das Hauptwort »Tode, nicht das 
Eigenichaftäwort »tot« zugrunde liegt, it »tobficher« (mit d) zu 
Ihreiben. Nadı Ihren Beobachtungen wird das Wort zumellen 
von Staatdanmwälten gebraucht, die damit die Unausbleiblichteit 
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eined » Schuldig« auf ihre Anklage bezeichnen wollen, meift aber 
im Sportwejen, um auszudrüden, dab ein am Wettipiele Teil: 
nehmender ganz Sicher gewinnen werde. Ob aber das Wort 
—— in Eportfreifen ſeinen Urſprung bat? Uns iſt es noch 
egegnet in dem Romane von Wilhelm von Polenz »Der Büttner- 

bauer«: »bdie Hypothel ift totſicher·« Wir möchten eher an 
volf&tümlichen Urjprung benfen, wie es ber Fall ift bei »todfroh«. 

Hern A. M.. . ., Bern. Die Redensart »in Bauſch und 
Bogen « ift Ring mar auf unzegeimäßig verlaufende Grenzen 
von Ländereien. »Bauſch« ift hier das nad) außen voripringende, 
gleichſam ſich ausbaufhende Stüd, »Bogene das nad) Innen 
zurüdipringenbe, zurüdgebogene, die Einbudytung. Bei Meffungen 
ſolcher Ländereien wurde früher eins gegen das andere gerechnet, 
da8 Auviel auf der einen Seite dur das —— auf der 
anderen ausgeglichen. Das nannte man »in Bauſch Bogen «. 
Diefe Wendung wurde dann auch auf andere Berbältniffe über— 
tragen, 3. B. auf Kauf und Verkauf von Waren, two auch eins 
in® andere gerechnet, Minderwertiges durch Beſſeres ausgeglichen 
wird. Ebendarauf beruht auch der Ausdrud »Baufd (Baufd-) 
fumme«. Nur erſcheint hier die Wendung in verfürzter Kom; 
gemeint ift auch hier »eine Summe in Baufh und Bogen«. 

Herrn F. W..... Plön. Wir halten es nicht für ber 
dentlich, bei einem Seekriege von einem » Feldzuge« zu ſprechen, 
wie e3 in dem von Ihnen angeführten, anſcheinend einem ges 
ſchichtlichen Lehrbuche entnommenen Beilpiele der Fall ift: ⸗·durch 
einen Feldzug von 40 Tagen jäuberte Bompejus den weftlichen 
Teil des mittelländiihen Meere von Geeräubern«.. Auch 
Mommjen ſpricht bei Gelegenheit eben diejes Seeräuberfrieges 
von einem » Feldzuge« (Röm. Geld. 3. Bd. 7. Aufl. ©. 122). 
Die Berechtigung dieſes Gebrauches liegt darin, dak in dem 
Worte » Feldzuge die urfprüngliche Bedeutung ftark verblaft ift, 
daß es fait ginge ift mit ⸗Krleg, kriegeriſche Unter: 
nehmung «. 3 lommt Hinzu, dab auch das einfache Wort 
» Felde in gewiſſen Verbindungen unbedenflid, von einem Sees 
u. gebraucht werden kann: »fie behaupteten das feld, er 
ftarb auf dem Felde der Ehre« u.ä. Und ein Admiral foll die 
Eigenſchaften eines ⸗Feldherrn ⸗ haben. Solche Beariffsüber- 

‚ fragungen von Land auf See oder umgelehrt find aud fonjt 
ı nicht jelten. Schon »in See gehne, »Seeweg« u. a. gehört 

hierher; Truppen werben nicht nur zur See, jondern aud auf 
der Eifenbahn »auß=« und »eingejhifit«; franz. äquiper iſt 
uriprünglid nur: ein Schiff außrüften (von altdeutich skip), vgl. 
auch franz. embarcadöre u. ä. 

Herrn W. F. - -, Braunfel® Mit Net fühlen Sie 
ſich verfept durch die leider recht häufigen Umftand&bezeichnungen 
auf das befte, auf das gründlichite« ujw. In allen feitgeprägten 
Wendungen ift es der natürlichen Sprechweife, auch im edeiſten 
Stile, allein angemefien, VBerhältniswort und Geſchlechtswort 
zufammenzuziehen. Wie es allein heihen darf: »aufs Haupt 
ſchlagen, am Ende fein, zur Stelle feine, fo aud: »aufs beite, 
am bejten, fürs erjie« uw. Die aufgelöften Formen find ges 
fünftelt oder pedaniiſch, fie wirten nicht kraftvoll, fondern matt. 

Herrn Ü.B...., Oppeln. Die Faffung: »der Schüler iſt 
wegen wiederholter grober Lüge und Gehorſamsverweigerung . . 
beitraft worden« wird von Ihnen beanitandet; Sie verlangen 
dafür: » wegen groben Lügens«. Wir halten beides für zuläflig. 
Die ausgeiprocdene Lüge oder bewußte Ummahrheit ift doch uns 
zweifelhaft der Grund der Beſtrafung. Ein Heiner Unterichieb 
tt allerdings vorhanden, In der form »das Lügen« tritt die 
Handlung des Lügens ald ſolche jchärfer hervor; »die Lüge« 
bezeichnet mehr die Art des Vergehen gegenüber anderen Ver: 
eben, es iſt ein Begriff wie » Betrug, Meineid, Morde u. ä. 
un gibt es Fälle, in denen es wünſchenswert oder notwendig 

iit, eben bie Handlung des Lügens ftärker zu beionen, 3. B. 
» wegen hartnäckigen Lügens«, wo durch die gewählte Infinitivs 
ſorm ber ganze Verlauf der lügneriſchen Tätigleit wirtjam bes 
leuchtet wird. Und etwas Ähnliches iſt auch in dem obigen Bei— 
fpiele (» wieberholt«) enthalten, aber doch nicht jo zwingend, daß 
man nicht auch jagen könnte: » wegen wiederholter di e«, enge 
wie »iwegen wiederholten Betruges, Meineides«. Bwildien Larm · 
und ⸗Larmen« beſteht nicht ganz dasſelbe Verhältnis wie zwiſchen 
»Lügee und »Lügene, infofern in »Lärm« nicht die Handlum 
bes Lärmmachens zum Ausdrude lommt, fondern mur das au 
das Ohr wirkende Geräufh. Hier würden auch wir vorziehen: 
>... wegen lauten Lärmens beftraft«. 
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Herrn @. PD... ., Hape (Weit) »Blage« it nadı dem | Schnurrbart zu züchtigen, und ift im täglichen Gebrauch im jeder 
Grimmfchen Wörterbudye ein im norbweitlidien Deutihland ver- | Armee. Der Mouquetaire ift überhaupt für eimen ſchwachen 
breitete Wort, das in jcheltendem und geringihägigem Sinne | Schnurrbart anzuwenden, weil er ihm enthüllt und ihm ein fmait: 
von Kindern, zumal umartigen verwendet wird, alfo ähnlich wie | volles Wachſen erteilt. Wann der Scmurrbart ein gerade 
»Balge, mit dem «3 aber nicht verwandt fein wird. Grimm | bräfternes und unmwiderlegliches Ausichen bat, und bie Wale 
bringt eö zulammen mit bem nieberdeutihen »Plad« — ab» | figelt, und unter die Zähne fommt und wird täglich teilweiſe ab- 
verienes, abgeidmittenes, angefeptes, amgellebtes Stückz »bas | gebiijen, der Thiellay's Mousquetaire tıt ihm gleich disziplinieren, 
Mind wird durch einen ans Kleid angelegten Zwickel bezeichnete. | und transformiert ihn in dem flleßenden, ariftofratiiden und 
Er weiſt dabei hin auf das tiefer in Norddeutſchland geltende | wilrdevollen Schnurrbart, welcher mer in den Armeckorps Deutic- 
»Were, Wöre«, das auch eigentlich den Zwidel am Stleide, den | lands zu treffen ift. Seine Aroma iſt ein Läuterer des Atems 
Schoß; bezeidinet und damn auf das Kind angewandt wird, end- | überhaupt nadı dem Tabafrauchen, umd während der Unterhaltung 
lid) noch auf das litauifdhe skwernas = Modzipfel und Scelte | tut er einen wohlriehenden und angenehmen Barfum verbreiten. 
für ein unartiges Mind. Das find beachtenewerte Aufanımen- | Die Weile dieje Flüffigfeit zu gebrauchen ift: jogleich nad einer 
ftellungen, wenn damit auch die Erflärung von »Blage« noch vollen Auswaihung des Bartes eine Bürfte in die Fluſſigleit zu 
nicht über jeden Zweifel erhoben wird. — und biejelbe —— die Würzel * nn 

Herrn €. &,..., Berlin. Das burichifofe »verfuaden, | büriten, und dann währen der wenigen Minuten, die Die 

verfnadjen« in dem Sinne »gerichtlid) verurteilen « wird wohl nichts | Feuchtigleit dauert, der Schnurrbart in der gewünſchten Richtung 
weiter ſein als eine Entitellung von »verfmaiien«. »Knaſſen, binzutämmen.« So berichtet dem Oberichlej. Tageblatt im Katto- 
fnaften« ift ein mundartlicher (mittelrheiniich- piälgischer) Ausdrud | WIE Nr. 154 ein Zeiler aus Yondon. Übrigens at dieje koſilicht 
für »bart firafen, büfen laffen, aud: zugrunde richten, Das | Spradprobe auch noch eine erfreuliche Seite, wen man bedenkt, 
Wort it auch in die Gaunerſprache übergegangen: »Inafiene = | dab die faure Arbeit doch wohl nur motgebrungen geleiftet worden 
ftrafen, dazu » nahe: Buhe, Straie. Yus ihr wird «8 in it. So iheinen. ja die deutjcdyen Käufer enger Waren all: 
weitere reife gebrungen fein, wo es dann in der umdeutenden | mählich einige Rüdjicht zu fordern. Hojjentlich lafien fi au 
Form »verknadij)en« einen eiymologlſchen Anichluß an ein ges | bald die vielen Liebhaberphotographen nidıt mehr die Ungezogen: 
läufiges Wort fand. An das mittelalterliche Vreden des Stabes | beit engliſcher Filmsfabritanten gefallen, bie ſich bis jept mod 
ift dabei ſchwerlich zu denfen. Als Grundbedeutung von »Inafjen« | nicht dazu bequemt haben, ihre Gebraudisanweilungen auch int 
nimmt Hildebrand im Grimmſchen Wörterbuche zjermalmen am. | Deutiche zu überjepen. Sie bdürfen’s dann auch etwas befier 
— fie tie im — ſcheint uns die treffendite Wer, | machen als der Pomadenonlel. 
dentſchung: Beſteck. le anderen zu Gebote ſtehenden Wörter — In der Güſtrower Zeitung Nr. 164 findet ſich die Anzeige: 
wie »Sapjel, Büchle, Käſtchen, Schachtel, Taſche · uſw. bezeichnen |. »Eine alte gut eingeführte Verſicherungsgeſellſchaft fucht für 
nur eine beftimmte Form bes Vehältnifies, find aber natürlih | Güftrow in der Einbruch: Diebftahlöbrandye einen tüchtigen Ber: 
im Gingelfalle ſehr wohl zu gebrauchen, ja vorzuziehen, 3. B. | treter.e Einen s»tüchtigen Vertreter in der Einbruch: Diebſtahle- 
» Schreib», Federlaſten« für »Schreibetui«, »Nadelbüchje« für | brandee wie gejiert! Warum denn nicht einfach einen geididten 
»Nadeletui« uſw. N. ©. Spißbuben? 

Herrn G. Kl. . -, Wien. Regelrecht ift laut dieſes Ber 
richts, denn » laute iſt urſpringlich ein Haupfwort und verlangt iftli i 
* den Wesfall, wie frait, vermöge, Bu infolge nur ii | Geſchäftlicher Teil. 

verbunden werden fünnen. Wenn auf Sp. 188 ſieht »laut | ä 5 
bielem Berkhte«, fo ift daß eine reibelt, die micht vorbildlich ehunngänderung des Eihriftieitere 
fein darf, ** a auch wit * Beiſpiel fit. Denn Vom 1. Oftober an wohne id 
augeniheinlich in Anlehnung an den gqleichbedeutenden Ausdruck sw ann“ 
— dem Berichte bat ſich der Wemſall ſchon längſt uns Berlin NW. 40, Gaideitrake 55/82. 
erlaubterweife auch nach laut eimgedrängt und beionders bet Oskar Streider. 
—— allein ohne Beiſügung (laut Bericht, laut Geſeß 
—— — Uber —— Frage finden 

Sie Beſcheid in Dungerd NAufjap: »Des Herrn Yabnarzt U. . 
oder des Herrn Zabnarzted A.?« Zeitichr. 102 Sp. 312 fi. Briefbogen 

ern v. R. .., Oldenburg. Der Hamburger Polo» Klub 
bat vr den 3, September ein Meeting angeiept. in Sekretariat | mit dem mn A ee Spradvereins 

veröffentlicht daher Propofitionen zu dem Goncours bippique und ‚do r z 
Polo» Toumament. Die ſprechen von Neitpjerd- und Jagdpferd⸗ 
tonturrengen, von Qualität und Manier des Pierdes, von Quali: Berner find ſoeben In ganz neuer Bearbeitung erſchienen: 
fifatton der Damen und Seren, von Points und Nefüjieren uf. Gennistafel 
Sei Frl. = die * Pine u durchaus mit bieier n 
abftobenden Fremdwörterei bebaitet jein‘ m Witterungſel beiden Seiten 

Herrn WB... ., Nedern In Re. 32, 1004 der Zeit — a Suufbängen m rg Tor zum Her: 
Ichrift Ag — und ii > eine nn ge ugöpreiie von 1.4. 
Schubert in Ghemnig bergeitellte Einrichtung beiprochen, die den 
ne der Keſſelſeuerung berrichenden An — jelbfttätig meſſen Die gleichen Tafeln unaufgezogen koſteulo. 
ol. Schubert bat für fie den Namen Zugomtter gewählt. — * 
It die Yeitichrift für DTampfteifel ui. eima cin Sipblat? Sonit Die deuffche Tanzkarte, 
wäre Herm S. weiter zu empichlen Windometer, Yuftometer, | i * P R 
Kraitometer, Waflerometer, Steigungsometer u. a. von der bisher Ba en unentgeltlich verteilt murden; 

Seitered, Gin engliiches Bartmittel wird folgendermaßen | die Zuſendung geſchieht koſtenlos. 
angepniejen: »Iſt eine kichte, firierende Flüſſigkeit ſpeziell für den Die Geſchäftöſtelle. Berlin W30, Moßſtiaße 78. 
mm — —ñ— 111mm nn 

Y Geldfendun nd Weitrittserflärumgem (jährtiher Beitrag 3 Mar, 
And — —— en * u —— * — — En ae des Gereind gelichert werden) a8 

Schelmen Oherdaurar Eite Gercastn, Berlin» Friedenau. x — — BerbinEnd neragend In Bat Wi 

Briefe und Aufendungen fir Me gar u den Derandgeber, Oberiehter Dr. Dslar Strelchet in Berlin NW52, —7* 10. 
hir Me Biſen ſchaftl Veibefte an Vrofenot Dr. Baul Pletich In Berlin WO, Mopitrabe 12, 
dr das MWerbeamt an Oberichrer a. D. Dr. @lntber Eaalfeld, Werlin» Arichenan, Eponholzitrabe IL. 

dar Die Ehrtrtieitung verantworilich· Dr. Ostar Streicher, Berlin NW, Baxtirabe 0, — Berlag ded Allgem. Deutigen Epradiwereins (BF. Berggald Berliz 

Druck der Huchbruderei des Watienbauies in dalle a.d. S. 



19. Jahrgang Ar. 10 ei f ti f t Oftober 1904 

Allgemeinen Deutichen Spracivereing 
Begründet von Berman Kiegel 

Im Auftrage des Borflandes herausgegeden von Dr. Oskar Sfreider 

Diele Zeitſchrift erichetnt jährlich awölfmal, gu Anfang jedes Monate, . ber bie 
und si Den MligiberndebSgemeinen Deutien Eyradperein wnentgeliig a. ter ns edge . vor 

geliefert (Sapung 24). 
— — — — — — — — — —— — — — — — — — — — — — — — — — 

Juhalt: Geſchichtliche Schulung des Sprachgefühls. Bon Oberlehrer Dr. Karl Scheffler. — Eine neue Gefahr für den Sprach— 
verein. Bon Brof. Dr. Ostar Brenner. — Thüringen oder Düringen? Bon Oberlehrer Dr. Ludwig Hertel. — So man das tut am 

men Holz, was joll am dürren werben? Bon Dr. H. Weber — Neuere Sptachdummheiten. Bon Dr. Kraner. — Fremde 
—— Bon Oberlehrer Franz Küppers. — Kleine Mitteilungen. — Sprechſaal. — Zur Schärfung des Sprachgefühls. — Bücher: 
ſchau. — Zeitungsſchau. — Aus den Zweigvereinen. — Brieflaſten. — Geſchäftliches. 

er r Mann, der deutſch zu lejen veritcht«, möglich fit, jich in bie 
Geſchichtlice Schulung des Spradgelübls. ältere Sprache hinelnzulefen, das verdanfen wir vor allem Luther, 

Auf dem zweiten Sumfterziebungstage zu Weimar (Oftober | deſſen Sprachgewalt in Bibel und Katechismus noch immer und 
1903, vergl. Zeitichr. 1904 Sp. 15 fi.) ift von mehreren Seiten, bes | überall auf das Herz wie auf das ſprachliche Empfinden wirkt. 

fonders von Otto Emit die Vernarrtheit des Deutichen in alles | Luthers fortwirkende Tätigfeit ſchlägt eine Brüce von der Gegen: 

fremde Schrifttum jcharf getadelt und fein wenig innerliches Ver- | wart zurüc in das ſechzehnte Jabrhumdert, und mit den 

haltnis zu den eigenen großen Dichtern beflagt worden. Wie viel | Schriften Luthers jelbft fteht dann »zugleih das lebensvolle 
ungünftiger noch erſcheint diefes Verhältnis, wenn man in der | 16, Jahrhundert offen: die Streiter der Reformation, Fiichart, 

Literaturgefchichte aufwärts fteigt zu den Bahnbredern und Pad: | vor allem aber Hans Sachs. Und dann mag ein glüdlicher Stern 
findern des 18. Jahrhunderts! Auch der Gebildete ſteht diejen | Hinführen zu dem Sort der Nibelungen.« 
Berfönlichteiten mebr oder weniger fremd gegenüber. Im biefer | Freilich mühte man mit der echten Sprache Luthers jelbjt ver: 

Beziehung konnte man bei der Herderfeier am Ende des vorigen | traut werden, man müßte von der verblaiiten, mobernifierten 
Jahres eigentümliche Beobachtungen maden: bier ſichtliches Er-⸗ Form, in der er heute vorgefept wird, wieder zurüdfommen zu 
ftaunen über die bisher unbekannte Größe, dort ein verjchämted | per wirklichen Lutherſchen Sprachform, die bei all ihrer Edigkeit 

Eingeftehen der Unfenntnis. Was weih der Deutſche vollends | und formalen Unficherheit fo friſch und lebendig anmutet. Dann 
von den literariichen Streitern des Relormationszeitalter® und erst entipränge für die geſchichtliche Schulung des Sprachgefühls 

ihren Dichtungen? Und doch verlohnt es fich fiherlich, auch diefe | der redhte Gewinn. Denn dann erft überbliden wir die Ver 
näher lennen zu lernen und fih an ihrer zwar derben und oft änderungen der Sprade im Laufe einiger Jahrhunderte: wir 

edigen, aber kerngejunden und männlich deutichen Art zu erfreuen | jehen, wie fie wird umd ſich lautlich und inhaltlich verändert, wie 
und national zu flärten.*) ſich alte Endungen abſchleiſen und neue erzeugt werden, wie ana= 

Aber noch etwas anderes würde dabei herausipringen: ein logiſche Neubildungen entjtehen, wie ſich die Bedeutung und der 
Gewinn für umfer ſprachliches Empfinden. Und eben diefe Seite | Gefühlswert der Wörter unausgejept verſchiebt, wie die Erſchei— 
ift unlängft von einem tüchtigen jungen Germaniſten, Dr. Georg | mungen des Sprachlebens feine unwandelbaren Gefepe find, ſondern 
Baejede, in einem Meinen, aber beachtenswerten Aufjape der | verjchiedene Möglichkeiten der Entfaltung des Sprachgeiftes, kurz, 
»Bartburgjtimmen« (November 1903, &.149— 151) nads | wie die Sprache in ſtetem Fluſſe ift. Dieſe Einficht in das Wefen 
drüdlich betont worden. »Bejhihtlihe Schulung des Spradis | der Eprade, die immer noch nicht Gemeingut geworden ift, läft 
gefühls« überſchreibt er ihn, und er ſpticht damit aus, was er | dann auch gerechter urteilen über die Entwidiung der Sprache in 
wünfdt, und — um das gleich zu fagen — was auc wir | der Gegenwart. Wir fehen diefe dann mit ganz anderen Mugen 
wünjden. Er beflagt, daß der Deutſche die Dichtwerke feiner | an; der höhere Standpunft gewährt einen umfafjenderen Blick 
Vorzeit nicht mehr ohme weiteres zu verftchen ſcheine, wie einft | und damit eine richtigere Wertung des einzelnen. Geſchichtliches 
der Grieche feinen Homer, daß unjere alte Sprache erftaunlid | Spracdveritändnis und Sprachgefühl bewahrt vor einem vorſchnellen 
ſchwierig und das Leſen der alten Schriftiteller mur dem Gelehrten | Aburteilen über jede Neuerung und führt zu geredhterer Wür— 

zugänglich erfcheine. Aber es jcheint eben nur fo; denn ficher | digung alles dejien, was vom Gewohnten abweicht. Indem es 
iſt nicht wirkliches Unvermögen die Urſache jener Entfremdung, | anderjeits die unferer Sprache innewohnende Eigenart, ihre eigen: 
jondern nur eine gewiſſe Scheu oder Abneigung, vielleicht auch | tümlihen Kräfte umd Vorzüge erfennen oder empfinden läht, ge: 
Mangel an feitem Willen. Daß es aber für »einen deutſchen mährt es einen Halt gegen Wilfür und Entartung. Das alles 
— — läme gewiß der heutigen Sprachbehandlung zugute. 

Wir können auch unmittelbar lernen von der Sprache vers 

gangener Jahrhunderte, insbefondere des ſechzehnten. Sie Tann 
uns in manchem ein Borbild, in vielem ein Spiegel fein, darin 

wir eigene Schwächen erbliden. Ihre Friihe und Natürlichteit 

1) Die höheren Schulen tun ja jept etwas in dieſer Beziehung. 
Die preufiichen Lehrpläne von 1901 verlangen für die oberen 
Maſſen Mitteilung einiger Proben von den widtiaiten Schrift: 
ftelleın des 16. und 17. Kahrhunderts; an manden Anstalten wird 
in Oberſekunda eine Auswahl aus Luther und Hand Sachs gelejen. 
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fann in mehr ald einer Beziehung verjüngend auf die heutige 

Sprade wirken. Uns aber lommt es zumädft darauf an, daß 

jeder Gebildete durd) vertrauten Umgang mit den Dichtern der 

Vorzeit feinen geſchichtlichen Sprachſinn wecken und ausbilden und 
dadurd die gegebenen Kräfte der Sprache ftärfen und veredein lann 
> zum Bejten unferer Sprache, unferer Bildung und unferes Volles.« 

Man wird fragen: woher die Zeit dafür nehmen? Nun, 

wenn für jeben nervenligelnden Roman der Gegenwart, wenn 
zumal für ausländiſche Erzeugnifje oft höchſt zweifelhaften Wertes 

die Zeit gefunden wird, dann ift auch wohl etwas Muße übrig 

für die Dichtung der Vergangenheit, die uns zwar fcheinbar fern- 
fteht, aber doch deutiches Weſen echter ausdrüdt als jo vieles 

Neue. Das Fremdartige aber, das dem Lefenden zuerft Wider- 

ftand entgegenfept, wird mehr und mehr jhmwinden, der Wunich, 
ganz zu verftehen und zu geniehen, wird gewedt, mangelnde 
grammatifche Kenntnis wird durch fachliche Anſchauung erjept, man 

wird immer mehr und infolge davon immer befjer verjtehen lernen. 

Und daß «8 dem Lernbegierigen möglich ift, ſich Schriftwerfe der 

alten Zeit für ein billiges zu verfchaffen, dafür forgt eine treff- 

lihe Sammlung, die unter dem Namen »Neudrude beutjcher 

Literaturwerte bes XVI. und XVII. Sahrhunderts« von 
Profefior Dr. W. Braune in Heidelberg herausgegeben wird und 
bei M. Niemeyer in Halle a.d. ©. erſcheint. Baejede hat im An- 
ſchluſſe an feinen Aufſaß diefen Neudruden im Dezemberhefte der 

Bartburgftimmen (S.232/4) eine empfehlende Belprehung ge 
widmet. Es find jaubere Hefte, davon jede Nummer 60 Pig. koftet; 

umfangreichere Werke nehmen natürlich mehr als eine Nummer 

in Anfpruch. Über 200 Nummern find bereits erjchienen. Darunter 

iſt ja manches, was mehr mur für den Fachmann Wert hat, aber 

aud) vieles, was allgemeine Teilnahme in unjerem Sinne be- 
anfpruchen darf, wie außer Lutherihen Schriften die Werke von 
Mumer, Fiihart, Hans Sachs, und aus dem 17. Jahrhundert 

Grimmelähaufen, Chriſtian Reuter und Lauremberg. Baeſecke 

hofft, da dieſe >zu wenig benupten Neudrude einen Wirkungs— 
kreis erhalten möchten, wie ihn die allverbreiteten Meiiterbilder 

bed Kunſtwarts auch erjt Schritt vor Schritt errungen haben.« 

Und warum jollte eine Zeit, die in der bildenden Kunſt eine fo 
erfreuliche Zunahme des Verftändnifjes für das Alte und Heimifche 

zeigt, warum jollte fie nicht auch in der Literatur das Alte wieder: 

beleben fünnen? Die Würdigung, die heute Dürer und anderen 

alten Meiftern zuteil wird, iſt eine gute Vorbedeutung für die 
Empfänglichfeit auch ſprachlichen Denktmälern gegenüber. 

Bir haben die Wünfche Baefedes in freier Darftellung wieder: 
gegeben, nicht ohne eigene erläuternde und ergänzende Aus— 
führungen, hoffen aber im weſentlichen feine Gedanten getreu 

vermittelt zu haben, Daß fie fi) dem Rahmen unjerer Vereinsbe⸗ 

firebungen ungezwungen einfügen, bedarf feiner weiteren Aus: 
führung. Jedes Dlittel, dad Verhältnis des Deutichen zu feiner 

Sprade inniger zu geftalten, muß von dem Vereine freudig bes 
grüßt werben. Wer aber wollte leugnen, daß fich in der mache 
fenden Erlenntnis alter Sprachſtufen und Schriftwerfe, in der 

seihichtlihen Schulung des Sprachgefühls ein ſolches Mittel 
bietet? Much iſt ja fchon wiederholt in Auffäpen diefer Zeitfchrift 
die Hufmertiamkeit auf Sprade und Schrifttum der Vorzeit ge— 

lentt worden. Um jo mehr freuen wir uns, daß Baefedes Aus— 

führungen Gelegenheit zu einer erneuten Anregung geboten haben. 

In einem Punkte allerdings müfjen wir dem Berfaffer wider: 
ſprechen. Er meint, daß der Kampf gegen bie Fremdwörter jept 

als beendet anzufeben jei, und daß deshalb viele Kräfte wieder 

frei würden und fi in dem von ihm angedeuteten Sinne betätigen 

fönnten. Soweit find wir ficherlich noch nicht. Das Fremdwort- 

Zeitfhrift bes Allgemeinen Dentfhen Spradvereind 19, Jahrgang 1904 Nr. 10 276 

übel Hat eine verzweifelte Ähnlichteit mit der vielföpfigen Hydra: 
faft wachſen ftatt jedes beſeitigten Fremdwortes zwei neue hervor. 

Da gibt's noch viel zu tun. Mber freilich nicht der Kampf gegen 
das einzelne Fremdwort ijt das weſentliche, jondern der Kampf 

gegen jeine Hauptwurzel, gegen die Lauheit nationalen 
Empfindens. Und eben bie Vertrautheit mit dem alten Schrifts 
tume und dem echt Deutichen, das darin lebt, iſt gewiß wie 

weniges geeignet deutſche Gefinmung zu weden und zu ftärfen. 
Darum danken wir Baejede für feinen kräftigen Hinweis und wüns 
ſchen, daß feine Gedanfen in recht weiten Kreijen Wurzel fchlagen 

mögen. 

Braunſchweig. Karl Scheffler. 

Eine neue Gefahr fiir den Sprachverein? 

Wie in der Vorrede zu jeinem Buch über die deutſche Kultur 

Im Spiegel des beutichen Lehnworts, jo hat uns Friedrich Seiler 

in Luckau jüngit in ber Zeitjchrift für hochdeutſche Mundarten 

ohne rechte Beranlafjung den Standpunkt Har zu machen verfucht. :) 
Bel der Beiprechung eines Bortrages von S. Singer über die 
beutjche Kultur im Spiegel des Bedeutungslehnwortes wendet er 

fid) in überrafhendem Sprung (S. 216 des 5. Jahrg. der ges 
nannten Zeitichrift) gegen uns mit den Worten: »Man darf 

übrigens wohl gejpannt jein, wie ſich der Sprachverein und die 

Sprachreinigungswut zu diefen Forſchungen jtellen werden, bie 

ia eben erjt begonnen haben und ficherlich noch weiter fortgeführt 

werden. Ob nun wohl auch gegen die latinifierenden und fran- 
‚zöfierenden Wendungen mit euer und Schwert loögezogen wird, 
3: B. gegen zu trinten geben, ftehenden Fußes, vor 

Augen fteben, unter vier Augen, die gute alte Zeit, 
der Berdacht fällt auf jemand, Hintergedanle, auf 
großem Fuße leben ujw.« Er berichtet dann von einem 

Briefjchreiber, der ihm den Ausdrud es bavontragen über 

einen zum Vorwurf gemacht habe, und fährt dann fort: »So 

wenig find ſich die Herren Sprachreiniger zur Zeit bewußt, wieviel 

Überjegungstehnwörter und Bedeutungsentiehnungen in unierm 
gewöhnlichen Deutich fteden. Wenn ihnen das erſt einmal durch 

wiſſenſchaftliche Forſchungen Nar gemacht jein wird, dann fann 

die Pedanterie und Spradhmeifterei neue Orgien feiern. Ein Krieg 
fann da loögehen, gegen den der bisherige Kampf gegen bie 

Fremdwörter, der unfrer Sprade jhon jo fhlimme Wunden 

geichlagen hat (vgl. Ortsunterfunft für Duartier, 

Zruppenftandort für Garnifon, Truppenftandortss 
franfenhaus für Garnijonlazarett), als reines Kinderipiel 

anzujehen jein bürfte.«e So der Gegner des Sprachvereins, der 

fi) in feiner Inbefangenheit anderen Germaniſten würdig an bie 

Seite ſtellt. Recht hübſch ijt bejonder® die Stelle, da e8 dem 

Spradjperein »durd) wiſſenſchaftliche Forſchungen Har gemachte 

werden jolle, natürlid; von draußen Stehenden. Hoffentlich Iieft 

unjer Borjtandsmitglied Kluge feine eigene Zeitſchrift für deutſche 
BVortforihung, in der Singer eine Liſte von Vedeutungs - Yehn- 
wörtern veröffentliht und eıflärt hat. Er wird dann wohl in 

ben »Drgien« ben Reigen führen müſſen. Ja vielleicht hat er 

die Aufſätze von Einger dazu beftellt, daß er einen Anlaß zu 

1) Es muß bier daran erinnert werden, daß auf Seilers 
Vorrede zu feinem Buche »Die Entwidlung der beutichen Kultur 
im Spiegel des deutichen Lehnworts« feiner Zeit geantwortet 
worben tit (vgl. Zeitfchr. 1901 Sp. 305ff.), und ich jtelle mit wirf: 
lihem Bedauern feit, daß er fich durch Schefflers Worte nicht 
dazu bat bewegen lajjen, jein Urteil über den Spradjverein, das 
auf unzulängliger Belanntichaft mit deſſen Tätigfeit . — 
einmal ernſthaft zu prüfen. 
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neuem nie dageweſenem Krieg befommt, und wir anderen Leſer 
ber Zeltichrift, ſoweit uns beſchränktten Pedanten überhaupt etwas 
Wiſſenſchaftliches Har gemacht werden fann, werden unfre ganze 

Redanterie zufammennehmen, um endlich einmal unfre Sprache 

ganz zu puriſizieren. Ich babe zwar ſchon längft in Vorleſungen 

und in Aufjägen ausgeſprochen, daß ein Ausgleich der Ausdrucks- 

mittel zwiſchen den europäifchen Rulturvölfern im Gange ei, und 
es als anziehende Aufgabe bezeichnet, dies im einzelnen zu vers 

folgen. Ich dachte vor allem an jo unſchuldige, z. T. alte Wörter 

wie vernichten, annihilare, tilintetgöre. Aber es war mir 

offenbar nicht Mar geworden, daß ich einen Abgrund aufzubeden 

im Begriffe war, in den die bdeutiche Sprache fallen könnte. 

Sept weiß ich erſt, daß ich ald Sprachvereinler durch ſolche For— 

ſchungen zu einem Vernichtungskrieg mit Feuer und Schwert 
gezwungen bin. Seiler ſagt es ja, und er kennt die Ziele des 

Sprachvereins!! Ich werde alſo nicht mehr vernichten, 
Mitleid, Reue, Erlbſer, Wort Gottes ſagen und ſagen 

laſſen, geſchweige denn Wendungen wie Kampf ums Daſein 

gebrauchen; bei anderen werde ich wenigſtens zaghaft: es lönnte ja 

ſein, daß tadellos z. B. bloß Nachahmung des ebenſo modernen 

irreproachable wäre. Schließlich werden wir Pedanten aus 

lauter Angit, fremdes Spradigut in den Mund zu nehmen, 
jämmerlich verhungern, d. h. ftumm werden. 

Was fodann aber die »ſchlimmen Wunden« anlangt, jo 

möge fich Seiler tröften; folange noch jo fräftige Fremdwörter 

wie Konfiftorialpräfident, Direltorialaffiftient, Realgymnafial- 

abiturient, Zentralgemäldegalleriedireltion, Meteorologie Zentral: 
jtation, Generallonfervatorium ufw. amtlid in Gebrauch find, 

werben vielleicht die »Schlimmen Wundene, die durch den Verluſt 

ber »Barnifone, des »Diuartierde der deutichen Sprache und Nultur 

geichlagen find, doch moc zu heilen fein. Iſt übrigens Seilers 
»Truppenjtandortäfrantenhaus«e nicht einfach eine unverjtändige 

oder ſcherzhafte Wucherbildung, die gar niemand wirklid, braucht ? 

Und nun doch einmal zum Grundläglihen. Glaubt Eeiler, 

dab jede Wendung, die in irgend einer Kulturſprache zu Haufe ift, 
im Deutichen frei nachgebraucht werden darf? Wird er es feinen 

Schülern hingehen lajjen, wenn fie fchreiben: ich bin mic 

davon gegangen, etwa weil fie ſich aufs Franzöſiſche berufen 

tönnen? Die Sache liegt doc fo wie beim Schmuggel: wird 

die fremde Ware an der Grenze als fremd erkannt, jo Hält man 

fie an und prüft fie, meift fie vielleicht auch zurüd; ift fie einmal 

diesſeits der Grenze unter einheimifchen Dingen untergetaucht, 

fo daß man fie micht mehr als fremd erfennt, aufer etwa bei 

ganz genauer Unterjuhung oder bei bejonderer Saclenntnis, 
dann läßt man fie ruhig bier und wird ihrer am Ende fogar froh. 

Nun gibt e8 viele Leute, die das Fremde eben nur deshalb im 

Lande haben wollen, weil es fremd iſt. Die Vernünftigen jagen 
dagegen: wir nehmen aus der fremde nur, was wir brauchen, 
weil wir's nicht ſelbſt in der gleichen Güte haben. 

Seiler ſcheint nun allen Ernites zu glauben, daß der ganze 

Spradjverein die Lehnmwörter nur aus Unkenntnis bezüglich ihrer 

Herkunft dulde, dab Fachleute in ihm nicht vertreten feien oder 

nicht zu Worte fümen — oder aus Furcht vor dem Fanatiämus 

der Menge nicht wagten, die Lehnmwörter zu entlarven. Wollte 
dod) aud) er einmal den Mut und — die Sewiffenhaftigfeit zeigen, 
in den Kriegstumult zu uns herabzufteigen, fagen wir eima eine 

Nummer (id) weiß, daß dies ein Lehnwort ift) unfrer Zeitſchriſt 

(am Ende ein Bedeutungslehnmwort?!) und eines unſrer Beihefte 
gründlich anzuſehen. Dann fann er nicht mehr jo verkehrt daher: 

reden, wie er es biöher in diefer Sache getan. 

Würzburg. Oslar Brenner. 
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Chbilringen oder Düringen! 

»Th wird im deutſchen Wörtern nicht mehr geichrieben!« jo 

lautet ein bedeutfames Gebot der neuen deutſchen Rectichreibung. 

Freilich erleidet e& dur den Zuſatz, daß In Eigennamen bie 

Screibung ſchwanke, eine Einſchränkung, die vermutlich nur von 

Gernianiften mit Genugtuung begrüßt worden if. Bu den 
Eigennamen, denen auch die neueften Verordnungen das her 
gebrachte th nicht rauben wollen, gehört Thüringen. Und 

doch ift bei dem Namen dleſes kerndeutſchen Landes bie Frage 
wohl berechtigt, ob er es verdient, für alle Zelten mit dem 
fremdländifchen Zeichen behaftet zu bleiben. Ste ift untrennbar 
von der Frage nach dem Urſprung biefes Stammesnamens über- 

haupt. Seit Grimms »Gefchichte der deutſchen Spradye« bis auf 
unfere Tage iſt diefe Gegenftand gelehrter Erörterungen geweſen, 
obne daß fie doch ein allgemein anerkanntes Ergebnis gezeitigt 
hätten. Die Streitfrage ift deshalb um fo verwidelter, well fie 

mit der anderen verquidt ift: Welcher Zufammengang beſteht 

zwiichen den Thüringern und den Hermunduren? — Es 
ſei gejtattet, an der Hand der überlieferten Sprachbentmäler den 
Gegenstand einer erneuten Prüfung zu unterziehen. Wegen des 
— troß mancher Anzweiflung anzunehmenden — ftammhbeitlichen 

Bufammenhangs zwiſchen Hermunduren und Thüringen muß 
allerdings auf die neueren Darftellungen der thüringijchen Ge— 

ſchichte verwiefen werden. Hier fol uns lediglich die jprachliche 

Seite der Sache beichäftigen. 

Die Stammesnamen Hermunduren und Thüringer laſſen 

fih vom ſprachgeſchichtlichen Standpunkt aus recht wohl vereinigen. 

Der Stamm des in beiden enthaltenen Namens lautete in ber 

indogermanifchen Uriprade mit t an. Das t wurde im Ger— 

manijchen in der Megel zu dem Spiranten oder Reibelaute, den 
man in der Spradwifienichaft durch das Runenzeichen P be— 
zeichnet; er muß den Yaut des englijchen th gehabt haben, Wenn 

jedocd der Hauptton des Wortes nicht auf der dem t unmittelbar 

vorangehenden oder der ihm folgenden Silbe rubte, jo wurde 

diefes indogermanifche t im Germanifchen zu d. Demnach entjtand 
aus tur- einerjeit® Pur-, anderfelt8 aber dur-, letzteres in der 

Aufammenfegung Irminduro, weil der SHauptton auf irmin- 

rubte. In lateinischer Umformung lantete diefer Name: Hermun- 

duri. 

Jenes Puro liegt mun, durch die Ableitungefilbe -ing er— 
weitert, im Angeljähfiichen als Pyringa vor (Widsid v. 64, 86). 

Ebenio erſcheint es in den Sendicreiben bes gotiichen Königs 

Theoderich als Thoringi (Dobeneder, Regeſta I, 1), Thoringia 

(Doben. 1 2), in ber griechiſchen, von Profop aus dem Gotijchen 

übernommenen Form Söoryyos'), in bem Bericht des fränkiichen 

Königs Theodebert an den oftrömiihen Kalſer Juſtinian als 
Thoringii (Doben. I 4), fowie in der ältejten Urkunde der Thüs 

ringer felbjt, nämlich in dem Widmungebrief bes Herzogs Heidan 
von 704: Thuring (Doben. 15), ſowie in den Bapfturfunden 

von 722 (Doben. 19, 10). 

Dieſes P, der Zahnreibelaut, wurde frühalthochdeutſch zu th, 

fpäter, etwa im 9. Jahrhundert, zu d, und jo erhielt es fich im 

Mittelhochdeutichen.) Düringen ift durchaus die herrichende 

Form während des ganzen mittelhochdeutihen Zeitraums, ja 

1) Das o erllärt fich in beiden Fällen aus der gotiichen Lauts 
regel, u vor r in o übergeben zu laſſen, 3. B. baurgs, ſprich 
borgs = gemeingerm. burg. 

2) ®enn neben Thuringi im Ahd. hie und da Turingi, To- 
ringi u. a. begegnet, jo fünnen wir dies nur als den Berſuch 
eines nichtdeuiſchen Schreibers aufjafjen, den ftimmlojen Zahnlaut 
wiederzugeben. 



279 

noc darüber hinaus. Alle landgräflichen und kurfürſtlichen Urs 

kunden bieten Düringen (mit der Nebenjorm Döringen), auch 

Luther bedient fich ihrer. Dieſe Echreibung bat teilmeife noch 
bis tief ins 17. Jahrhundert, bis in die Zeiten Ernſis bes 
Frommen, Geltung. ') 

Die heutige Schreibung Thüringen ſcheint auf dem Einfluß 
humaniſtiſcher Kreiſe zu beruben, die während des 17. Jahrhunderts 

die lateiniſche Echreibweije als die »vornehmere« einſchmuggelten 

oder aufdrängten. Sie hält am lat. th feft wie in Theoderich, 

— neben dem das lautgefeplich berechtigte und vollstiimliche 

Dietrich bejteht. — Einen ähnlichen Anſchlag auf die Unver— 

leglichleit der Lautgejepe unternahmen ſolche Aftergelehrten be: 

fanntlid zu Anfang des 19. Jahrhunderts, nach den Freiheite- 

friegen, wo bie Form »teutsch« ftatt »deutsch« al® die allein 

echte in Ilmlauf gefeßt wurde, — nur ging man bamals über 
diefe Form eher zur Tagesordnung über als Heute über bie 
gleiche Unform »Tyüringen«. 

Auf die jepige Ausſprache im thüringiſchen Sprachgebiet fann 

in diejer Frage fein enticeidendes Gewicht gelegt werben: fie 
bringt befanntli den Hartlaut und die Media gleicherweiſe als 
ſtimmloſe Media hervor. 

Hinfichtlic; der Bedeutung des idg. Stammes tur- ſel nur 
eine Vermutung gewagt. Das Sanskrit bietet in dem Eigen— 
ſchaftswort turas »jchnell«e (Hauptwort tura » Schnelligleit«) einen 
Wortſtamm, der zur Erklärung des Namens pafjend herangezogen 

werben fan. Die »Düringe« wären demnach die ⸗Söhne der 
Schnellen«. — An den Götternamen Thor (altnord. Pörr) fann 
nicht gedacht werben, da Im Binnendeutichen dafür regelmähig 
die Form ohne Angleichung: Donar erſcheint; ähnlich auch im 

Angeljächfiichen Thunor. 
Mag man nun die gegebene Ableitung billigen oder nicht, 

fo jollten uns doch die lautgejhichtlichen Bejeke dazu zwingen, 

die Form Düringen wieder in ihr alted Recht einzujeen. 

Hildburgbaufen. Ludwig Hertel. 

So man das tut am grünen bolz, was foll am 
dürren werden? 

Wohl fein Lehrer der deutſchen Literatur verjäumt es bei ber 

Beiprechung Klopſtocks, dejjen glühende Liebe zum deutfchen Bater- 
lande, jeine Begeijterung für deutſches Weſen und deutjche 

Sprade gebührend hervorzuheben und ala Beleg hierfür neben 

andern Gedichten auch feine trefflichen Gedichte: „Unfre Sprache: 

fejen zu laffen. Man follte glauben, daß da einen jeden, der 

auf feine Schüler ein Fünkchen jener glühenden Liebe Übertragen 

will, jelbit ein Hauch diefer Vegeifterung überläme, und daß er 

bei folcher Gelegenheit mindeftens die läſtigen Feſſeln der Frembd- 

wörter abwürfe. Daß man aber für Klopftod ſchwärmen und 

doc; ohne Gewiſſensbiſſe — trotz Klopſtocd — in einer mit Fremd— 

mwörtern geipidten Sprache über Mlopftod ſchreiben fan, be- 
weit der Muflag eines angefehenen Schulmannes in einer nahme 
haften Zeitſchrift für Unterrichtöfunft (Lehrproben und Lehr 

gänge von Fries und Menge, 1. Heft 1902 ©. 28 » Einige Oben 
Klopftods und die Lchre vom Vortragee). In bunter Reihe folgen 
landläufige und nichtlandläufige Fremdwörter aufeinander; praf- 

tiſch, contradictio in ndjecto, moraliſches Moment, Anjpiratton, 

Phraſen, Biographie, drapiert, Egoismus, rellamiert, ortbo- 

graphiſch, Schulpragis, kulinariich, Labyrinth, aſthetiſch, Dilemma, 

1) » Dütingen« jchreiben die Gebrüder Srimm und audı 
Morit Heyne gelegentlih im Dr. Wb., z. B. 6%, 
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Trilogie, chronologiſch, Reflerion, Doftrin, grotesfer Humor, kraß, 

hiſtoriſch, aptieren, Strategie, Kanon, Privatleftüre, Thema, 

Interpunftion, fulturell, intereffant, interefjantejte, animos, Pro—⸗ 

duftion, rhetorifch-profaifhe correctio, Mompofition, Muta= 

tionen, Redaltion, pedantiich, Pedant, monoton, Symbol, Auto- 

didaxis, Deflamation, parador, fontraflieren, demokratiſch per= 

fuaforifch, obligatorifh, unfpjtematiih, Diftinktion, Para- 
graph, horrible, der Probandus, euphoniih, Funktion, Appell, 

logiſch, forrelt, pure Mimeſis, dialeftiih, illuftrieren, Stan— 

fion, der Kultus der Incifion, äquivalente Interjeltion um. 

Dazu überflüffige unmittelbare Übernahme fremder Ausdrücke, 
wie pro re nata, 8; dei no«irrew; Ton, der die eireulaires. . 

er findet das zuerſt ridieule . . .; vor allem ſchön ift der Satz: 
la seule rögle, fie umfaßt das naturel und die punctuation! 

Alle Achtung vor dem wertvollen Inhalte des Auflages, aber 
Klopſtock und folde Sprache pajjen nun einmal nicht zufammen, 

Eidhjtätt. 9. Weber. 

lenere Sprabdummbeiten. 

1. Leutnant und Frau Müller. 
Vor mir liegt eine Bejuchäfarte mit diejem Aufdrud. Da 

mir in den lebten Jahren eine ziemliche Anzahl ſolcher Karten 

vor Augen gelommen find, die ganz nad) demjelben Mujter ab- 
gefaßt waren, und da ich die nämliche Formel auch mehrfach bei 

Geburtsangeigen u. dgl. angewendet gefunden babe, muß ich mohl 

annehmen, daß wir es bier mit einer ſprachlichen Neuerung zu 
tun haben, die Schule macht. Es dürfte daher an der Zeit fein, 

einmal auf das Fehlerhafte und Geſchmackloſe dieſer Ausdrucksweiſe 

hinzuweiſen. Sie iſt vielleicht eine Folge ber neuerdings befon- 
ders in Offizterstreifen aufgelommenen, an ſich gemii zu billi» 

genden Sitte, Titel und Berufsbezeihnung des Mannes im all- 

gemeinen nicht auf die Frau zu übertragen. Doch wird die 

Wendung dadurch nidt von dem Tadel befreit, daß fie dem 

guten Spradigebrauche zumiderläuft. Man kann, wenn man zwei 
Perſonen gleichen Namens meint, wohl jagen: Emft und Johanna 
Müller, auch: der Leutnant und die Frau Müller, ſchlechter⸗ 
dings aber unmöglich fit: Yeutnant und Frau Müller. Denn wenn 

vor einem Familiennamen mehrere Gattungsbezeichnungen obne 

Geſchlechtswort ſtehen, fo beziehen jich dieſe nad) gutem Sprach— 

gebrauche nur auf eine einzelne Perſon. Der Ausdrud: Super- 

intendent und Sireisichulinipeftor Schulze — beſagt, daß der 

Superintendent Schulze zugleich Kreisſchulinſpeltor iſt, nicht aber, 

daß wir es mit einem Euperintendenten Schulze und aufer ihm 

nod mit einem zweiten Schulze zu tum haben, der Kreisſchul⸗ 

infpeftor ift. Die Wendung: Leutnant und Frau Müller — hätte 

nur dann einen Zinn, wenn fie fih auf ein Zwitterweſen bezöge, 
das Leutnant und Frau zugleich wäre. — Ob man fich wohl 

auch nocd zu Formeln wie: Rechtsanwalt Dr. und Frau Lchmann 

— Gymnafialdireftor Prof. Dr. und Frau Meier — aufſchwingen 

wird? Folgerichtig wäre es jedenfalls. 

2. Scheinbar und anfheinend. 
Dat zwiſchen biejen beiden Wörtern ein wejentlicher Bedeu: 

tungsunterſchied beiteht, gerät anscheinend (durchaus nicht mir 

ſcheinbar) mehr und mehr in Vergefjenheit. Die Tageszeitungen 
fennen fajt nur noch jcheinbar, das jie unbedenklich auch da 

anwenden, to ziweifellod anſcheinend (dem Anſcheine nad, 

wahrſcheinlich, vermutlich) ſtehen mühte Wer da jchreibt: es 

liegt ſcheinbar ein Selbftmord vor, — die Kolonien geben 
ſcheinbar einer recht erfreulihen Zukunft entgegen, — die Ber: 
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gnügungsreifenden befinden fich dabei icheinbar recht wohl, — 

der will doch gewiß nicht jagen, daß es ſich in allen diefen Fällen 
nur um den (faljchen) Schein handelt. Seine Abſicht ift 

vielmehr, zu befunden, daß alle Anzeichen dafür ſprechen, es jei 

wirklich fo, wie es den Unfchein hat. Mit icheinbar ver— 

neint man bie Wirklichkeit, mit anjcheinend wird fie bejaht, 

wenn auch nur bedingt. »MIS ſich die Griechen fcheinbar zu— 

rüdzogen, vergaken die Trojaner im Giegedtaumel anfheinend 
bie einfachiten Gebote der Borficht.« 

Pirna. Dr. Kraner. 

Sremde Sreunde, 
1. Bei der Berdbeutihung von Fremdwörter zeigen manche 

eine peinliche Gewiffenhaftigfeit, wie fie ihnen gegemüber ihrer 

Mutterjpradhe leider nicht in gleichem Maße eigen tft. Da war 

ed mir num ein Vergnügen, ben Standpunkt, ben unjer Berein 
einnimmt, jchon durch den römifchen Philoſophen und Dichter 

Seneca, im 1. Jahrhundert nad Chrijtus, vertreten zu jchen. 
An einer Abhandlung über die Gemütsruhe fagt er: »Solde 
Gleichmütigfeit nennen die Griechen Eutbymia, Wohlgemutheit, .- - 

ic; nenne fie Gemütöruhe. Wir brauchen ja nicht die griechiichen 

Worte nahzuahmen; die Sache, um die es ſich handelt, fit 
durch irgend einen Ausbrud zu bezeichnen, der den Sinn des 

griehijhen Wortes wiedergibt, wenn er ihm auch nicht ganz 

gleicht. (Musgewählte Schriften des Philofophen L. A. Seneca. 
Überfept von M. Leipzig. Reclam ©. 14.)') 

2. Lateiniſche Anjchrijten kommen auch heute noch nicht allen 

Leuten entbehrlich vor. Hören wir, wie ber Franzoſe Voltaire 
(1694 — 1778) darüber urteilt. Im feinem Buche: »Das Zeit 
alter Ludwigs XIV.« (Musgabe von Garnier. Paris. Hacheite 
und Gomp. 1865 ©. 368) ſpricht er über Snicriften unter Ge— 
mälden im Verſailler Schloſſe und belobt Charpentier, dab er 

recht daran getan habe, die Dentmäler feines Vaterlandes (die 
Gemälde jtellen Ereignijje aus der franzöſiſchen Geſchichte dar) 

mit Inſchriften »in unſerer Sprache « verjehen zu wollen. Der 
franzöfiihe Herausgeber Garnier fegt dazu aus Boltaired Vers 

zeichnis der franzöfifhen Schriftfteller die Anmerkung: »Char: 
pentier, franz, geb. zu Paris 1620... Er vertrat lebhaft 
die Anficht, daß die Inſchriſten auf dem öffentlichen Dentmälern 
in Frankreich in franzöfifher Sprache abzufaſſen feien. Es ift 
in der Tat eine Herabwürdigung einer Sprache, bie man in 

ganz Europa ſpricht, wenn man ſich ihrer nicht zu bedienen wagt; es 
iſt eine Berfehlung des Zweites, wenn man zu dem gefamten Bolfe 

in einer Sprache redet, bie wenigftend drei Viertel nicht vers 

ftehen.« 
Unfere deutſchen Landsleute haben zu diefer, wie es jcheinen 

foflte, recht einfachen Ertenninis viel länger gebraudt ald ihre 

Nachbarn. 
Steele. Franz Küppers. 

Rleine Mitteilungen. 

Aus dem Großherzogtum Heffen wird uns geichrieben: Die 
Berfügung unferer Regierung, wonach die Behörden und bie 
Schule entbehrlihe Fremdwörter zu vermeiden haben, war fehr 

1) Bei Seneca felbft (Ad Serenum de tranquillitate animi 
II, 3) lautet die Stelle fo: hanc stabilem animi sedem Graeei 
söduuiar vocant ... ego tranquillitatem voco. nec enim imitari 
et transferre verba ad illorum formam necesse est: res ipsa, 
de qua agitur, aliquo signanda nomine est, quod adpellationis 
Graecae vim debet habere, non faciem, 
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nötig. Noch immer werden von den Sreis- Schul: Kommiffionen 

die Lehrer zu Konferenzen eingeladen, auf welchen die Referenten 
ihr Referat erftatten. Die Lehrpläne der Schulen können in den 
feltenjten Fällen auf Spracreinheit Anſpruch machen. Nun aber 

darf man auch hoffen, daß bie Remumeration aus den Anſtellungs— 

urfunden ber Sculverwalter, mie bie einjtweilig angeftellten 

Lehrer in Hefien heißen, und bie Konkurrenzeröffnungen aus ber 

Beilage des Negierungsblattes verſchwinden. Für Konkurrenz 
eröffnungen bringt das »Berorbnungäblatt für die evangelifche 

Kärcher ſchon lange »Nufforderungen zur Bewerbunge. Der 
definitiv angeftellte Lehrer, der neuerdings wieder in einem Ge— 
fegentwunf auftritt, obgleih man in Preußen nur endgültig und 

einftweilig angeſtellte Lehrer fennt, muß endlich befeitigt werben. 

— Anzuerkennen ift, daß ber -Heſſiſche Landfalender«, der im 

Staatöverlage erſcheint, feit einigen Jahren feine Intereſſenrech⸗ 

nung in Zinſenrechnung abgeändert hat. Was foll man aber 
dazu jagen, wenn auf dem im vergangenen Jahre enthüllten 

Kriegerdentmale zu Groß: Steinheim am Main die Namen von 
deutichen »Rombattanten« und »Nihtfombattanten« vers 

zeichnet ftehen? 

— Rider die Engländerei,. Prof. Theobald Fiſcher Hat die 
nationalen jtudentifchen WBereinigungen der Univerfität Marburg 
zum Widerftand gegen die geſchäftliche Ausländerei aufgerufen. 
Er fagt in feinem Schreiben u. a.: 

er ift bei uns die Ausfänberei wieder größer als jemals! 
Nur ift an Stelle der Franzöſelei die Englänberei getreten. 
Deutfhe Gemwerbeireibende und Händler wetieifern heutzutage 
miteinander, deutfche Etzeugniſſe durch engliihe Aufſchriften, 
Warenzeihen, Umbhüllungen u. dergl. für engliiche auszugeben 
und damit für bie — Gewerbetatigleit und ben engliſchen 
Handel Stimmung (Reklame) zu machen. Machen Sie bier in 
Marburg eine Probe auf diefe Behauptung, wenn Sie bie 
Gegenftände des täglichen Gebrauches, beiſpielsweiſe Halsbinden, 

efpapier, Bleiftifte u. dergl. faufen! Sie werden ſchwer andere 
finden als ſolche, die irgendwie ein engliſches Mäntelchen um: 
gehängt haben. Ein foldes Berfahren ift vom vollswirtſchaft⸗ 
lihen Standpunftte aus als bodenlos dumm, vom nationalen 
als verächtlich zu bezeichnen... Ich hielt es für meine Pflicht, 
Ste auf die dargelegten Erfcheinungen hinzuweifen. Sollten Sie 
dieje meine Anfihten als berechtigt anerfennen, jo werden Sie, 
da Sie Sid) in gemeinfamer Arbeit auch zu charaklerfeſten beutfchen 
Männern e wollen, dementſprechend handeln. Hier in 
Marburg wird es der nationalen Studentenſchaft nicht ſchwer 
fallen, erzlehend zu wirlen. Wenn Sie grundſäßlich alles zurüd- 
weiſen, was für iremd ausgegeben wird, werden bie Verläufer 
ſich hüten, ſolche Waren führen. Die Torheit, daß damit 
allem Fremden ber Krieg rt werben jollte, wird mir niemand, 
der mich fennt, zumuten, denn niemand ermahnt jo oft und jo 
dringend uniere Jugend, Hinauszugehen, fremde Völker und 
Sprachen fennen zu lernen, je mehr deſto befier, draußen recht 
viel zu lernen, und alles Gute dann daheim zum Wohle unjeres 
Boltes zu verwerten.« 

Ausgezeichnet! Könnte nicht eine BVerftändigung zwiſchen 
ben nationalen Wereinigungen zunächſt unter ben Marburger 
Studenten herbeigeführt werden, etwa in Gejtalt einer gemeins 
famen Antwort, und die Bewegung dann an andere Hochſchulen 
weitergetragen werben? Das wäre eine nationale Uufgabe für die 
deutiche Stubentenihajt, und voran in allen Heineren Univerfitäte- 

jtäbten wäre der Sieg gewiß. 

— Sunlight Seife und Obesity Reducer. Bor fünfzehn 
Jahren ſchon kannte man in England »Sunlight Soap«e Da war 
es denn natlirlich die höchſte Zeit, dab auch wir damit beglüdt 

wurden, und fo fieht man nun jegt alltäglich in den großen 
Beitungen und Zeitichriften Anzeigen über — nicht »Sunlight Soap«, 
die etwa die englifche Firma nach Deutihland gebracht hätte, auch 

nicht über »SonnlichtsSeife« oder »Sonnenlichts Seife · bie eine 

2 



283 

beutfche Firma anböte, jonbern eben über »Sunlight Seife« (ftet$ 

fo gedrudt, alſo nad engliſchem Vorbild ohne Bindeſtrich); bie 
herſtellende Firma iſt, ſoviel ich weiß, nicht in England, jondern 

in der Schweiz. Ih möchte wiſſen, im wievielerlei falfher Nuss 
ſprache dieje ſprachlich jo anfechtbare, ſonſt vielleicht wirklich gute 

Seife in den Läden gefordert wird! Doch bierbei fünnen fid) 
wenigiten® viele, die auch fein Englifch verfiehen, etwas denten, fie 

erraten, daß das Sunlight unfer deutſches Sonnenlicht ift, zumal 

das g in einigen dieſer Anzeigen — abſichtlich? — jo gedrudt 
ift, daß es wie eim ſtark geſchwänztes c ausfieht; aber wieviele 

Deutiche wiffen, was »Obesitye ift in einer anderen Anzeige, bie 

man jeßt häufig zu lefen befommt? Wer bie ganze Anzeige durch⸗ 

lieft, fommt vielleicht ſchließlich auch hier ohne Engliſch dahinter, 
db. bh. er rät eben aud. Man höre nur: »Sandow's Family - 

Gymnastics und ÖObesity-Reduoer für Damen werden von ein— 

fichtigen Berfonen regelmäßig bemugt, um ſich gejund, ſchlank 

und elaftiich zu erhalten. Diefe Zimmertum-MApparate follten in 

feinem Hausſtande fehlen!« Nun wei aber jelbjt mancher, ber 

gut Englifch verfteht, vielleicht zufällig doch nicht, daß bie Eng— 

länder unfer Tumen »Gymnastios« und unſere Fettleibigkeit 

‚„Obesity*‘ nennen, er erfährt aber wenigften® bie halbe Ber: 
deutſchung von »Family-Gymnastics« beim »Zimmerturms 

Apparate — weshalb eigentlicy in dieſer Verbindung wohl nie 

»Öerät« gejagt wird, da man fonjt doch jtetS von »Tum: Geräten« 

ipriht? — Jedoch für »Öbesity - Reducer«e hat man ſich 

»Fett⸗ Verminberer«, was allerdings nicht gar zu ſchön Hänge, 
nicht zu jagen gelraut, aber auch nicht »Schlanfs Madyer«, was 

nicht Häßlicher wäre als bie engliſche Bezeichnung. Iſt nun der 

Erfinder biefes Geräts — Sandow — wirklich ein Engländer? 

Dean follte e8 meinen, auch heißt es unter einem Verzeichnis 

ber Breife und der Bezugdquellen am Schlufje jener Anzeigen: 
»Wo nicht erhältlich werden Bezugsquellen nachgewieſen von 
Sandow's own combined Developer Hamburg Bleichenhofe. 
Und nun frage ich wieder: Wie viele Deutiche wiſſen und ver: 

ftehen, was diefe Firma bezeichnet? wie viele ſprechen fie richtig 

aus? Und jchliehlich frage ich: Würde ein Deutſcher oder felbft 

ein Engländer in England wagen » Sonnenliht:Soap« oder ein 
> Bimmerturngerät« ober einen » Schlanfmader« anzupreiien? 

Kaum! Aber in Deutfchland — ja, unfer deutjher Michel 

läßt ſich leider alles bieten, und weil das jedermann weiß in 

ber weiten Welt, jo werben wir uns aud wohl weiter jo bes 

handeln lafien müffen, wenn wir nicht endlich den Mut finden, 

aller Welt zu zeigen, was eine Harfe fit. Big. 

— Nundfchreiben au die deutſchen Needereien, Der Verein 
deutjher Großhändler in Dünge- und Kraftfuttermittein hatte 

auf die Tagesordnung feiner vorjährigen Hauptverfammlung auch 

die Forderung eines deutſchen Wortlautes der Konnoſſe— 

mente — das find nach den Fremdwörterbüchern Seefradht- 
Briefe — neben dem englifchen gejept. Wenn bisher zwar nicht 

nur eine einzige deutſche Schiffahrtsgeſellſchaft — wie bei ber 

Gelegenheit angegeben wurde — aber dod) nur wenige auf den 

Gedanken gelommen find, daß die völlige Zurüdjegung ihrer 

Mutteriprahe auf dieſen Schriftftüden weder zwedmähig noch 

ſchicllich iſt, jo kennzeichnet das die Langſamkeit, mit der ſich das 

deutſche Selbftgefühl hebt. Außer dem oftafiatiichen Dienjt der 

Hamburgs Amerika» Linte find es vor allem die Hamburg: Ameri- 
laniſche Dampijjhiifahrtsgejellichaft, die Wörmanns und Oſtafrila— 

linie und einige nordiiche Reedereien, die auf ihren Seefrachtbriefen 

bereit8 deutſch neben der fremden (metit engliichen) Sprache oder 
nur deutich fchreiben. Alſo doch ein Anſang. Und um fo be: 

gründeter ericheint die Hoffnung, die auf der erwähnten Ber: 
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jammlung ausgejprocden worden ift, daß ed nur einer ernten 

Anregung bebürfe, die deutſchen Schiffahrtsgeſellſchaften alle 
zur Einführung der deutichen Sprache zu bewegen. Der Be: 
rihterftatter, Herr Richard Ernjt Fritze aus Magdeburg, 

bob in feiner Rede zwei Beweggründe, die Zweckmäßigleit 
und bie nationale Verpflichtung, eindrudsvoll hervor, und 

fein vom Borfißenden Herm Wibert Rambke ($annover) 
unterjtüßter Antrag, fih an die größeren Hamburger und Bremer 

Needereien mit einem Rundſchreiben zu wenden, wurde mit voller 
Einftimmigkelt zum Beichlufje erhoben. Nun ift er auch aus— 

geführt worden. Auch das Rundſchreiben erwähnt die Unzuträglic- 
feiten der Fremdſprache. Sie find, fo lieft man zwiſchen den 

Beilen, wohl gar nicht fo umbebeutend. Der beutiche Groß: 

faufmann hält es — mit Recht — für feine Pilicht, die engliiche 

Sprache zu verftehen. Mit Nüdjicht darauf wird man das Zu— 
gejtändnis richtig abſchätzen, daß es doch »vielerjeit# in der Praris 

als große Annehmlichkeit empfunden werden würde, wenn ein 
deutjcher Abdrud die notwendige Durchſicht der manchmal übers 

dies nicht leicht verftändlihen engliihen Konnoſſementsllauſeln 

erleihterte.e Der Hauptton aber iſt auf die nationale Seite gelegt: 
Nachdem ſich die deutſchen Meedereien eine jo achtung— 

gebietende Stellung auf allen Weltmeeren zu erringen gewußt 
haben«, jagt der Aufruf, »nachdem der deutiche Importhandel zu 

einer jo hohen Blüte gelangt ift, nachdem vor allem aud mit 

der Wiedergeburt des deutichen Reiches die deutſche Sprache in 

der ganzen Welt eine erhöhte Bedeutung gewonnen hat, da 
iheint es uns nicht nur eine frage von umgemein praftijcher 

Richtigkeit, fondern aud) von weittragendber nationaler 

Bedeutung zu jein, dab neben dem engliſchen Texte in den 

Konnojjementen ſtets ber beutjche geführt wird,« 

Dem jtimmen wir rüdhaltlos bei. Und auch bie deutſchen 

Needereien mögen es mit freiem Blide erwägen und mit einem 
erjreulichen herzhaften Entſchluſſe die erbetene Zuftimmung ers 

flären, damit ber alte Zopf bald ganz; verichwinde! 

— Ein mertwürdiges Beifpiel von Pflichtvergeſſenheit gegen 
die deutſche Sprache wird durd) die Saarbrüder Zeitung (Nr. 242) 

aus der lothringiſchen Eiſen- und Bergwerlägegend belannt. 
Hier find jehr viele italienische Arbeiter beihäftigt, und es treien 

wie anderswo die natürlichen Schwierigkeiten im Berfehr der 
Beamten mit den fremdipradigen Arbeitern hervor. Um ihnen 

abzuheljen, läßt die Firma Gebrüder Röchling in Völklingen in 

ihrem Bergwerfäbetrieb zu Algringen ihre Beamten, Aufieher und 
fonftigen Angeſtellten — italtenijch lernen! Zweimal wöchentlich 

findet der Unterricht ftatt und ſoll alle Beteiligten baldigft in- 

ſtandſetzen, ſich den eingewanderten Stalienern ohne Dolmetiher 
verjtändli zu machen. Neuerdingd wandern auch Sroaten 
maſſenhaft in Weftdeutichland ein, fo fügt unfer Einjender 

binzu und fragt, ob die Ungeftellten der Firma Rödling dann 
wohl auch froatiihen Unterricht erhoffen dürfen. Vorläufig 

bürften ſich dicht am ber frangöfiihen Spradigrenze die Ars 

beiter Frangöfiicher Zunge oder Gejinnung von den Beamten 

das gleiche Recht mit den Stalienem ausbitten. In welder 

Sprache werben denn ſchließlich die Lohnzettel und Belannt- 

mahungen in Algringen abgefaht werden? 
Im Bezirk Dortmund müfjen ſich die polnifchen Arbeiter, 

wenn fie beim Bergbau bejchäftigt fein wollen, die notwendigen 
deuiſchen Sprachlenntniſſe verfchaffen, um die Anweifungen der 

Beamten und die bergpolizellichen Vorſchriften zu verſtehen; jo 

verlangt es das DOberbergamt. Ob auch in Algringen die Berge 
behörbe imftande ift, der verfchrten Welt ein Ende zu machen, 

wiſſen wir nicht. 



285 Zeitfgrift ded Allgemeinen Deutfhen Sprahvereind 19. Jahrgang 1904 Nr. 10 286 

— Sprahmißhandinng. In dem AJuliheft der Conrad: 
ſchen Jahrbücher für Nationalöfonomie und Statiftif findet ſich 

ein Aufſatz >» Zur Auffichtsratäfrage in Deutichland« von Prof. 
Dr. Otto Warſcha uer (Berlin), der in unmähigen Gebraud) ber 

entbehrlihften Fremdwörter und in Häufung von ftilifttichen Uns 

geheuerlichkeiten jo Außerordentliches leiftet, daß eine Verwahrung 

gegen ſolche Mißhandlung ber deutichen Sprache geboten ers 
ſcheint. Kluge Leute werben in dem Auffah zu »intelleftuellen 

Potenzene; geichäftlihe Erfahrung ſcheint es in dem Wortſchatz 

des Verfaſſers nicht zu geben, er kennt nur »gefchäftliche Empirie« ; 
»bie zu perhorreszierende Gefahre, »bie ungelunde Fixierung bes 

Betriebelapitals · »der Modus ber Kapitalerhöhung «, > afzeps 
tieren«, »provozieren«, »vindizieren«, das jind fo einige weitere 

Proben, deren Reihe noch endlos verlängert werden könnte. 

Das Schlimmfte aber ftellen bie gefchraubten und jdhiefen 

Wendungen und Bilder dar, die der Verfaſſer gebraudt. »Das 

Aufſichtsratsweſen wird von einer Berfpektive betrachtet, die bis— 

her entweder gar nicht oder nur lücenhaft feftgehalten worden 
ifte. Mllerliebit, nicht wahr? ⸗Auf diejes leptere negative Re— 

fultat wirten namentlih zwei Beitimmungsgründe bedingend 
ein.e Wer wird fi audı mit dem veralteten und nichtsfagen- 

den Worte »Irfachene abgeben, wenn dafür das volltänende 
»bie Einwirkung bedingender Beltimmungsgründe« als ſprach— 
liches Neugut eingeführt werden kann! Diefe beiden Belipiele 
mögen genügen. 

Dak e8 in dem Stile des Verſaſſers an papiernen Worten 
nicht fehlt, braucht nach den vorgejührten Leiſtungen faum noch 

betont zu werden. Sein Lieblingewort ift das herrliche »dies- 
bezüglihe. »Eine Anzahl diesbezüglicher Unternehmungen«, »die 
diesbezügliche Präzifierung der Überwadhungspflihten«, »bas 
Geſetz muß die diesbezüglihen Beftimmungen treffen«, »e8 treten 
auch unerfahrene und unzuverläffige diesbezügliche Elemente aurfe, 

das find Wendungen, die jo dicht bei einander jtehen, daß das 

Auge fie mit einem Blid erfaflen fann! 

Könnte man ſich wohl einen englijchen oder franzöfiichen Ge— 

lehrten denten, der fich folder Mikbandlung feiner Mutterjprache 

ſchuldig maht? Und wenn er es täte, würden ihm nicht bie 

Epniten einer Zeitſchrift verfchloffen bleiben, die fich ähnlichen 

Anjehens erfreute, wie die Conradſchen Jahrbücher? Die Zeiten, 

da man es dem beutichen Gelehrten nacjah, wenn er fi in 

nachläſſiger Kleidung im guter Geſellſchaft zeigte, find dahin. 

Aber in einem ſprachlichen Gewande vor die Offentlichfelt zu treten, 
das nicht bloß geflicht ijt (mit fremden Lappen), jondern deſſen 

Nähte hier und da aufgetrennt find (fiehe den oben aufgeführten 

Sag von der Beripeftive!), tragen viele noch heute fein Bedenlen. 
Ob wohl eine Zeit fommen wird, da auch dieje ſich bewußt wer: 

den, daß die Sprache ein Inſtrument fit, dejien Gebrauch ge 

lernt jein will, und daß es dem fprachlich feiner Empfindenden 

ebenfo aualvoll ijt, wenn diejes feine Inſtrument mißhandelt wirb, 

alio wenn ein Stümper einer guten Geige Mißtöne entlodt? 
Danzig. Dr. Fehrmanın. 
— Miöbraud des Schweizernamens. In Nord» und Mittel: 

deutichland werden ohne Rüdficht auf ihre Abkunft Arbeiter in 

milhwirtihaftlihen Betrieben, Meller, Stallfnechte u. dgl. einfach 

Schweizer genannt. Die echten Schweizer halten ſich begreif- 

licherweiſe darüber auf, wenn ein Schweizer diefer Art, dem 

irgend ein Berbrechen zur Laft fällt, in der Öffentlichkeit als ihr 

Landsmann erjcheint. Denn nicht immer trägt das räubige Schaf 

einen jo unichweizeriichen Namen, wie ein jüngft in Berlin vers 

urteilter Schweizer Tibbe, dem niemand für einen Nachtommen 

Tells halten wird. Die Baſeler Nachrichten, der wir diefe Mits — — — — — — — — — — — — — — — 

teilung entnehmen, möchten die deutſche Preſſe veranlaſſen, in 

ſolchen Fällen den ſog. Schwelzer lleber als Meller oder mit einem 
anderen angemeſſnen Ausdruck deutlich zu bezeichnen. Der Wunſch 
iſt begreiflih, und die Sache zugleich ein hübſches Beiſpiel für 

ein Kapitel des Bedeutungswandele. 

— Aus dem Südafrilaniſchen Gemeindeblatt (Vgl. Ep. 127. 
unſerer Zeitſchr.). Im Juli hat die deutſche Gemeinde in Kapſtadt 
den 20. Stiftungstag des Chriſtlichen Männer- und Jünglings— 
vereins feſtlich begangen unter reger Teilnahme anderer deutſcher 

Vereine und auch deutſcher Seeleute. Die Worte, in die der be— 
mährte Hüter deutſcher Art, Paſſor G. W. Wagener, bei dieſer 
Gelegenheit das Streben bed Vereins zuſammenfaßte, verdienen 

auch bier befannt zu werden. Er fagte: i 
⸗Im runde zielt alles, was wir im Berein vornehmen, 

tun und treiben, immer auf das, was uns das höchſte und 
edelite Gut in der Welt iſt: unjer Vollstum, unier deutſches 
Vollstum bei uns, unter und und in uns feftzuhalten. Unſer 
Kampf für unier Vollstum und unjer Dienit am Vollstum ijt 
uns ein Gottesdienjt!« 

Zum Schluß fam er auf den Cap hinaus, daß wir am 
Deutſchtum nicht fefthalten können, wenn wir nicht unjere Mutters 

fprache ſeſthalten. 

»Ind deshalb ift auch unfer Verein ein Hort und eine Rileges 
fiätte unferer heiligen, teuren Mutterſprache. Ohne beutiche 
Spradhe fein deutſches Bolldtum. 

‚Die deutfhe Treu im Herzen, 
Die deutſche Sprach' im Mund, 
Die geben ſeſt und erzen 
Den Dann aus Deutſchland fund!‘ 

Deshalb gilt es vor allem, die deutihe Sprache, ben Brund- 
pfeiler des Deutſchtums, bei unjeın Aindern, Jünglingen und 
Jungfrauen zu halten und zu pflegen. Bundesbrüder, die wir 
mit Gottes Hilfe bisher unjerer heiligen Sache haben dienen 
bürfen, fafjet von neuem Mut, werdet nicht ſchwach, noch weich, 
jeher nicht hinter euch, noch denen mad, die müde und matt 
geworden find und uns verlafien haben, — die Augen empor, 
die Herzen auf, dab ber hehre, heilige Gottesgeift, beuticher 
Geiſt uns durchdringe und durchglühe! Unſer Yeitwort erfülle 
uns mit neuem Mut fürs neue Wereinsjahr: Mit Gott! Sey 
unverdroffen und laß nit — und laß nit ab!« 

Diejelbe Nummer des Gemeindeblattes (Nr. 135 v. 5. Aug.) 
verzeichnet die begeijterte Hoffnung der deutichen Gemeinde in 

Bort Elizabeth, ein eigenes deutſches Gotteshaus zu erbauen, 

und der fromme (bedanke iſt auch bier mit warmem Deutjchgerühl 

gepaart; die beutichen Kirchengloden jollen die Alten an die alte 

Heimat und das Baterland erinnern und den Jungen zurufen: 

»Ihr jeid Kinder und Spröflinge eines Fräftigen Vollsſchlages 

— vergeht das nidt!« 

— Zur Geihidhte der deutſchen Spracht in deu Reichslanden. 
Die Stragburger Poſt (Nr. 822 v. 13. Aug.) liefert dazu aus 
Weißenburg im Elſaß einen Veitrag, deſſen Inhalt für viele 
und bejonders Nichteljäfjer überrajchend fein wird. Einen Beweis, 

fo beginnt die Jufchrift, die wir unverfürzt mitteilen, für bie 

Tatſache, daß die deutſche Sprade, welche in der lehten Zeit 
des Kalſerreichs, kurz vor 1870, fo ſcharf bebrängt wurde, zu 

Anfang des 19. Jahrhunderts, alfo vor 100 Jahren, ſogar noch 

bei der Feier öffentlicher Handlungen gebraucht wurde, liefert 
uns der Verlauf eines Feſtes, welches hier am 9. Juni 1804 

begangen wurde. Am 9. Juni 1504 hatten nämlich alle Beamten 

und Maires der Stadt und des Kantons Weihenburg, fowie bie 

Maired der Hauptorte des Bezirls (arrondissement) ſich bier 

einzufinden, um (infolge der Erhebung Napoleons I. auf den 

frangöfiihen Kaifertfron) den Eid der Treue zu leiften. Wie 
aus dem in einigen Gemeinden des damaligen Bezirks noch 

aufbewahrten Amtsblatt hervorgeht, wurde die ganze Amts- 
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handlung in deutſcher Spracde volljogen. Morgens 8 Uhr 
verjammelten ſich die Beamten auf der Ilnterpräieftur und bes 
gaben ſich dann, begleitet von einem Detachement der Garniſon 

und von drei Brigaden Gendarmen, teild im bie fatholiiche Stifte- 

firche, teils in die Kirche der Proteftanten, unter bem Geläute 

ber Glocken und dem Donner des Heinen Stabtgefhliges. Beide 

Parteien wohnten einem feierlichen Gottesdienſte bei. In ber 

proteftantifchhen Kirche hielt Piarrer Heyler, in der latholiſchen 

Pfarrer Oberle eine deutſche Auſprache. Leptere Anfprache iſt 
im Amtsblatt vollftändig mitgeteilt, »da fie der Publizität fehr 

würdig ift · Nachdem Oberle die »Verehrungsmürdigite Verſamm⸗ 

lung, Herren und Chriſten!« auf die Bedentung des Tages aufmerk⸗ 
ſam gemadjt und den »Franzmännern« Napoleons Berdiente ge- 

zeiat hat, fordert er fie auf: »Beten wir, dab Gott in der Perſon 

Napoleons die Tugenden vereinige, die wir in ben berühmten 

Megenten zerteilt antrefien: die Sanftmut Mofes, die Stärke 

Joſuas, die Frömmigkeit Davids, die Weisheit Salomons, die 

Leutfeligleit Heinrichs IV., die Gerechtigleitstiebe Ludwigs XIIL, 
den Meligionseifer Sarld des Großen und bie Heiligleit Lud— 

wigs IX.« Im 10 Uhr verfammelten fich dann alle in der Stifts- 

fire, wo der Interpräfelt Hofemann eine deutſche Anrede hielt 

und die Eibesleiftung abnahm. »Die Solemnität des Feſtes 

wurde mit einem feierlihen Tedeum beidyloffen, der Abend des 

Tages mit einem ftark befuchten Valle. Die Teilnahme des Volles 

an der Feierlichkeit war allgemein; die Kirchen waren voll 
Menichen.«e Der Sekretär der Unterpräſeltur, Harl Hadermann, 

hatte für den Tag eine »Cbe« verfaßt und an die Teilnehmer 

verteilen lafjen. 

Nicht minder merkwürdig als diefer Feſtbericht aus dem 

Elijah it ein Beweis für das Fortbeſtehen des beuticden 

Vollsliedes, des alten, echten, in Lothringen durch die 

zweihundert Jahre franzöfifcher Herrichaft bis auf den heutigen 

Tag. Dieje Tatjacdhe jeftgeftelt und zur Geltung gebracht zu 

haben, ift das Verdienft eines früheren Yandlehrers, jet Schrift: 

jtellerd in Mep N. Houpert, der im Albe- und Saarlal die 

Spuren des alten beutichen Vollsliedes fuchte und verfolgte, bis 
es ihm gelungen war, eine ganze Anzahl folder althergebraditen 
im Bollsmunde erhaltenen Lieder zu ermitteln. Nachdem zuerit 
eine Sammlung von 12 Liedern feftgeftellt und ihre Bollsweifen 

von Kapellmeifter 8. Wolfram vierftiimmig bearbeitet worden 
waren, bat nad der Kölniſchen Zeitung (Nr. 828 v. 13. Nug.), 

der diefe Angaben entjtammen, SHoupert in letter Zeit neue 
große Ernte in feinem Heimatstal gehalten. Franzöſiſche Lieder 
ertönen in ben Dörfern um Meg, aber in diefen Tälern fanden 

fie feinen Eingang. Gefangunterricht wurde in den Schulen 
nicht erteilt, und bis in die fünfziger Jahre herrichte auch noch 
deutſche Unterrichtäfprache vor. 

Denticd anf Neuguinea. Vorm Jahre ift eine Verfügung 
des Stailerlihen Gouverneurs von Deutjch- Neuguinea auch in 

unferer Zeitfchriit mit freudiger Juftimmung begrüht worden (in 

der Dezembernummer Sp. 366). Der Gouverneur tabelte darin 

hauptfächlihh den — jagen wir — jahrläfigen Gebrauch des 

Engliihen als Berlehrsſprache. Vorher aber wird es eine bes 

trübende Erfcheinung genannt, daß ſich eine Verſammlung beuticher 

Männer für die Beibehaltung des Pidgin-Engliſchen enticheiden 

fonnte. Diefe Bemerkung des Erlafjes ijt irreführend und hat auch 

und irregeführt, Es hat ſich mümlic in der gemeinten Ver— 

fammiung, wie die von ber Kölniſchen Vollszeitung (Nr. 693 

v. 22, Aug. 1904) mitgeteilte Stelle des Situngäberichts beweift, 

gar nicht um die Frage gehandelt, ob Pidgin-Engliſch oder 
Deutſch. Bielmehr hatte der Gouverneur für den Verkehr mit 
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den Eingeborenen die fanaliihe Sprache der Blanchebucht an 

Stelle des Pidgin-Englifchen vorgeichlagen und drang damit nicht 
durch, fondern verzichtete auf die Abſtimmung, als ſich nur zwei 

unter den fieben andern Rednern (von 27 Anweſenden) für den 

Vorſchlag ausiprachen. Vier, nämlid) Kaufmann Thiel, Pflanzer 

Kolbe, Admintftrator Geißlet und Pflanzer Guyot beflirworteten, 

was der Gouverneur für unausführbar bielt, Einführung bes 

Deutichen (oder als Übergang erft eine Art Pidgin- Deutich). 
Daraus ihnen einen Vorwurf zu machen, liegt uns fern. 

— Fortihritte des Deutihen auf der Ballanbalbinfel. In 
feinem ſchönen, fehrreihen Buche »Bom heiligen Berge und aus 
Maledonien, Reijebilder aus den Athosllöſtern und dem Jnfur: 

reftlonsgebiet« (Leipzig, Teubner 1904) jchildert Heinrich Gelzer 
©. 135 eine Fahrt, die er im Sommer 1902 auf einem türfifchen 

Schiffe von Dafni nad) Salonili unternahm, und macht dabei 

folgende erfreuliche Mitteilung: »Wir befreundeten uns raſch, 

namentlich mit zwei jungen türfiihen Offizieren, die aus Anadoli 

angefommene Rediſs nah Mafedonien zu führen hatten. Weide 

ſprachen fertig deutich, und al& ich einen fragte, ob er in Deutjc. 
land gemwejen, antwortete er: ‚Nein, ich babe die Spracde nur 

aus Büchern gelernt.‘ Es ijt überhaupt auffällig — Geljer 

war auch 1899 ſchon in Konftantinopel und Athen —, welch raſche 

Fortſchritte dad Deutſche in den legten Jahren unter der eins 

heimiſchen Bevölkerung gemadıt hat. Griechen und Türten, 

NArmenier und namentlich zablreiche Spaniolen drängen ſich mafjens 
baft zum Befuch der deutſchen Schule im Konſtantinopel. Überall 
vernimmt man mit Freuden, wie jehr dad Deutiche in der all 

gemeinen Achtung wie in der Verbreitung steigt.) Auch S. 246 
berichtet er von den großen Ehren, die ihm als Deutichem türtijche 

Behörden immer erwiejen Hätten, Sobald Difiziere oder Beamte 

nur vernommen hätten, daß er ein Deuticher fei, hätten ſich ihre 

Züge aufgehellt und fie fich nicht genug tun fünnen, ibre wärmften 

Gefühle und ihre hohe Verehrung für den Kaiſer zu zeigen, 
»diefen einzigen aufrichtigen und treuen Freund des Sultans«. 

In gleicher Richtung wie diefe Achtung vor den deutſchen Lehr: 
meijtern wirft mach Gelzer& Urteil die ja weſentlich von Deutid- 

Öfterreihern geführte glänzende Verwaltung Boëniens. Co hörte 
er einen an ber griechiichen Grenze jtehenden türfiichen Generals 

ftabsoffizter, Ali Bei, einen geborenen Bosnialen, fertig deutſch 

ſprechen und verfichern, er habe alle Werte unſers Gheneralitabes 

in der deutfchen Ausgabe gelejen (S. 244). Unter den nörblichen 

Albanejen, den Tosla, gewann Gelzer gerabezu den Cindrud, 

fie wünjchten nichts mebr als ein zweites Bosnien zu werden 
S. 224 fl.). TH. Matthias. 

— Der Predigerverein der Umabhängigen evangeliſch- pros 
tejtantiichen Kirche von Nordamerika hat in einer Berfammlung 
des Pittöburger Bezirkes feine volle Übereinftimmung mit den 
Beitrebungen des deutſchamerilaniſchen Nationalbundes (vgl. 1903 

1) Übereinftimmend bemerft &. Bed (Münden) in der Ber: 
liner Zeitſchrift Aſien 1904, 11. Het, S. 175, wer Gelegenheit 
babe zu beobadıten, mit welchem Eifer die — türliſche Ge⸗ 
neration dem Studium der deutſchen Sprache obliege, der ge 
winne den Eindrud, dab das Deutſche in der Türkei Schritt für 
Schritt das Franzöfiiche verbränge. Mit dem an der Stelle un: 
Haren Fremdworte Generation ift vermutlich die Jugend gemeint, 
denn zum Beweis wird auf die neuerrichtete Medizinische Hod- 
ſchule in Konitantinopel verwiejen, an der durch Prof. Rieder 
Paſchas Bemühungen deutiche ——— eingeführt worden 
ift. Einen neuen wichtigen Schritt für die Berbreitung unjerer 
ihönen und ernjten Spräche« mit Becks Worten bedeutet audı 
das von ihm a. a. D. beſprochene Buch: Kleine deutfche Epradı- 
lehre jür Türfen von Welt Bey Bolland. Verlag von Julius 
Groos, Heidelberg 1904. Str. 
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Sp. 266 fi. dieſer Beitichr.) erflärt und feine Mitglieder verpflichtet, 

beſonders für Einführung des deutſchen Spradhunter- 

richts in bie öffentlichen (Staatd-) Schulen nad) beiten Kräften 

mannhaft einzutreten. Sie jcheinen fich aljo von der Wirkjamteit 

diejed Bundes mehr zu veripreden als ihr ehemaliger Amts: 

bruder, über defien Anficht in der Nr. 7/5, Sp. 2205. berichtet 

worben ift. Daß bie eigenen Schulen der Kirchengemeinden jchon 

lange um bie Erhaltung des Deutichtums eifrig bemüht find, 

ift befannt, aber ebenjo befannt, mit wie großen Opfern nur 

ſich dieſe Kirchenichulen gegen die öffentlichen Halten können. 

Nber wie von ber Evangelifhen Iutheriihen Synodal— 

tonferenz berichtet wird, die am 17. Aug. in Winona (Minnefota) 
zu ihrer 20. Jahresverſammlung zufammentrat, zählt biefe größte 

Kirchengemeinihaft Nordamerilas doch nod immer 1066 Lehrer, 
die in 3334 Gemeinbejhulen 112555 Schüler unterrichten. 2888 

Baftoren wirken in 2955 Gemeinden, und alljährlich) gehen über 

100 Reifeprediger zu den in Urwald und Steppe zerfireut leben- 
den deutſchen Landsleuten. Da wird viel Arbeit für bie Er— 
haltung des Deutſchtums getan, aber freilich, was bedeutet das 

gegen die ungeheueren Berlufte, die es alljährlih allein durch 
den immer ftärferen Einfluß der Staatsjchulen erleidet, fo lange 

es den Deutjchamerifanern nicht gelingt, auch in ihnen dem 
deutihen Sprachunterricht den ihm gebührenden Platz zu ſichern. 

— Boltsüberlieferungen in Eitte, Brauch, Aberglauben, 
Sprechweiſe uſw. find von den alles ausgleihenden Kräften der 
Gegenwart mehr als je bedroht, und werden daher auch gerade 
jegt mit beſonders regem Eifer aufgefudht und eingefammelt. 

Mer fih zur Mitwirtung an diefer Arbeit gewinnen läht, muß 
auch Berfiändnis haben ober es doc finden können für die Pflege 
der Mutteripradhe als einer Lebendquelle des Deutichtums im 
engeren Rahmen des einzelnen Vollsſtammes und darüber hin: 
aus. Darum ift an diefer Stelle jhon oft auf die Tätiglelt der 

Vereinigungen hingewieſen worben, bie fich der Sammlung dieſer 
verfallenden Schäße widmen. Jetzt bat ſich aud für das weit 
liche Deutjchland ein folder Verband gebildet, der feinen Sig in 

Elberfeld hat und den Namen führt: Verein für rheinifhe und 
weitfälifhe Vollslunde. Er gibt eine Beitjchrift heraus, die vors 
läufig vierteljährlich erfcheint und jür das Verſtändnis weiterer 
Kreife beſtimmt iſt. Die beiden erſten ftattliden Hefte von 88 

und SO Seiten enthalten neben den uns ferner liegenden Sadıen, 

der Ankündigung entjprechend auch Aufläge, die ſich mit ber 
Mundart befhäftigen, und mundartliche Beiträge, fo: 

Die Prägnanz der Ausdrücde des Tadels und Unwillens in 
den rheinifhen Mundarten. Bon Dr. Joſ. Müller. Zur Grams 

matif des Eiten- Emmericher Platt. Bon fFreiberr Lochner von 
Hüttenbadh). Vollsweisheit aus der weitjäliihen Darf. Bon Karl 
Prümer u. a. 

Herausgeber der Zeitſchrift ſind K. Prümer und Prof. 

P. Sartori in Dortmund, O. Schell und K. Wehrhan In Elber— 

feld, Mitglieder des Borfiandes auferdem die Univerſitäts- 

profefjoren Dr. A. Wiedemann in Bonn, Dr. Fr. Fojtes und 

Dr. H. Landois in Münfter u. a. Beiträge für die Zeitſchrift 

follen an Herm ©. Schell in Elberfeld, Froweinſtr. 17 

gerichtet werden, der auch Beltrittserflärungen annimmt. Die 
Mitglieder zahlen, wie auf der Innenſeite des Titelblatte® ges 

druckt Steht, 3.4 pro Jahr — und wäre »jährlic« lieber — 

und erhalten dafür die Zeitſchrift. Wir wünſchen ihr fröhliches 

Gebeihen. 

— O dieje Fremdwörter! Selbjt in den befannten »beften 

Familien« führen fie zu dummen Verwechflungen. Wieder einen 
Beweis dafür bietet ein Schreiben aus dem Geſchäftszimmer 

einer Berliner Hochſchule an einen unferer Leſer. Es lautet: 
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>»... Euer Hohmohlgeboren bitte ih um eine gefällige Rüds 
ſprache in Programmangelegenheiten; es handelt fih um Kollus 

fionen in ben Sälen . . .e Der ehrenmwerte Empfänger würde 

mit Recht darüber entrüftet fein, jo mir nichts bir nichts hier 

eines geheimen, nicht fauberen, abgefarteten Spiel bejchuldigt 

zu werden — benn Kollujion bedeutet ein unerlaubtes, geheimes 
Einvernehmen — wenn er es nicht wagte, dem Briefichreiber 

die Verwechſlung mit dem harmlojen Worte Kollijton (Zus 

fammentreffen ober fallen) zuzutrauen, da es fich um eine 

Schwierigkeit in der Verteilung von Sälen handelt. Man ſieht, 
jelbft ganz geläufige Fremdwörter haben ihre Tüden. Davon 
gleich nod) ein Pröbchen — zum Troſt für den mit der Kolliſion 

Hereingefallenen, wenn er's dafür annimmt — einen Beweis 
dafür, welche Dual ein Fremdwort für den gemeinen Dann 

werben fann, infonderheit wenn er zur Feder greifen muß. Die 

Sciftleitung des Fachblatted »Deutiher Müllere in Leipzig hat 

fi) die Mühe gegeben, die Echreibung einiger der beliebteften 

Beitungsfrembwörter in den Briefen ftellenjuchender Müller zu 
beobachten, und uns eine reihe Sammlung folder Schreibunger, 
aus ben Briefen herausgeſchnitten, freundlih überjandt mit 

dem Bemerken, daß bie Schreiber 15 bis 32 Jahre alt 

waren und nicht nur brave Gefellen, jondern auch Handwerks— 

meiſter dabei. Ihre Verſuche, mit dem Worte »Annonce« oder 
sannoncieren« fertig zu werden, Haben zu folgenden Ergebs 

niffen geführt: anoneiren, Unnoce, Unoce, Annocze, Anongſe, 
Anogfe, Anongee, Anodje, Anoeſee, Anxunge, anocjieren, Anocne, 

Anochſe, Anonene, Anonce, Anockſen, Annonze, Arnonce, Anoxe, 

Anoxſe, Annolze, Annonge, Ange, Ancſe, Unnocjje, Annofze, 

annongzieren, anonfzieren, Arnonxe, Arnocje, Arnungſe, Anungie, 

Angnoſe, arnongjieren, Arnontze, Hannoce, Ornafce, Ononze. 
Viele dieſer Spielarten kehren oft wieder. So groß iſt die Hilf— 
fofigfeit des gemeinen Mannes — in den leßten, nur einzelnen 

Schreibungen möchte man's fait Verzweiflung nennen — dem 
Klange des fremden Worted gegenüber, und von allen dieſen 

braven Leuten würbe, jo meint der Herr Schriftleiter des ge- 

nannten Blattes, ſchwerlich einer das deutſche Wort »MAnzeige« 
unrichtig gejchrieben haben. 

— Heitered. Der Hannoverihe Anzeiger erzählt in Nr. 213 
vom 10. Sept. folgende wahre Geſchichte aus dem Gerichtsſaal. 
Der Steineträger ©. Harte ſich im Berufungsverfahren wegen 
groben Unſugs zu verantworten. Als er bei der Vernehmung 
über jeine Perjonalien von dem Worligenden gefragt wurde: 
»Sie find Steineträger ?« antwortete er: »Mein, das bin ih 

nicht.e Borfigender: »Was-find Sie denn?e Angellagter: »Ich 

bin Baumaterialientrandporteur.«e Wllgemeines Gelächter. 

— &o der Bericht. Aber das Blatt fett nicht Hinzu, daß der 

Herr Materialientransporteur ungemein viele Geſinnungsgenoſſen 
hat, auch unter den Zuhörern und hinter den Tintenſäſſern des 

grünen Gerichtstiiches, mögen fie ſich bei jelner Außerung noch 
fo herzhaft am »allgemeinen Gelächter« beteiligt haben. 

In einer Kirche in Sachſen find die vermieteten Plähe mit 

den Namen der Mieter bezeichnet, die nicht vermieteten haben die 

ſchöne Aufichrift: Vacat (= frei), Das Kind einer zugezogenen 

Familie fommt nach dem eriten Befuche der Kirche nah Haufe 

und jagt zur Mutter: »Die Vakats müſſen aber reiche Leute 
jein; die haben fo viele Plätze in der Kirche.« 

— Das Schentendorfdenftmal in den Koblenzer Rhein: 

anlagen. Die Bereinsgenofjen, die vor zehn Jahren am ber 

VII Hauptverfammlung des Deutichen Sprachvereins in Koblenz 

teilgenommen haben, werden ſich gewiß alle der ergreifenden 
eier erinnern, die der Verein am Denkmal Schentendorjs in 
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ben Nheinanlagen veranftaltete. » Manches Auge — fo jchreibt 
der Feſibericht (Zifchr. 1894, Sp. 184) — wurde feucdht.e (Bgl. 

auch G. Saalfeld, Loſe Blätter S. 138 ff.: Eine Schentendorffeier.) 

Auf einem jüngft in Koblenz abgehaltenen Wohltätigteitd- 

marft oder, auf gut perfifch, Bajar ging unter der Flagge »Bafar- 
Woche« eine Druchſchrift vom Stapel, der wir ein auf jenes 
Dentmal bezüglices Gedicht von Friedrich van Hoffs ent- 

nehmen. 

Ber hat zubeft in deuticher Zungen 
die Freiheit und den Rhein befungen ? 
Mar Schentendorf, der Hierzuland 
die legte Ruheſtätte fand, 
und dem die Rheinundinofeljtabt 
ein chern Bild errichtet hat. 

Schon vierzig Jahre ftand und länger 
der Freiheit und deö Nheines Sänger 
auf Meinem Raume eingeengt, 
von Buſchwert und Geftrüpp bedrängt, 
und fonnte — get. das war nicht jchön! — 
den nahen Lieblingäftrom kaum ſehn. 
Da ſchlug die Yan erfehnte Stunde 
für ihm wie jür die ganze Hunde: 
das Didicht wurde weggefegt, 
der Freiheits ſänger freigelegt. 
Nur allzufrei! Denn balde ftund 
er da wie nadt auf fahlem Grund, 
Wohl jah er nun den Vater Rhein, 
doch fror es ihn im Sonnenfcein. 
Und um ihn oflangte man viel Stangen, 
dran wurden Tafeln aufgehangen; 
auf einer wie ein Finger lang 
zur Feſthall' Hin, zum »Meftaurant« '); 
id) dacht', als ich died Wort erſchaut: 
»o Murtterſprache, Mutterlaut!« — 
>Die Hunde an die Leine nehmen!« — 
»Hier hat zum Schritt fi) zu bequemen 
jowohl der Fahrer wie der Reiter⸗ — 
»Radeln verboten« uſw. 

Ein ®lüd, dab dies verdrofjien hat 
die wadern Väter unirer Stadt, 
auf deren Wint die — flogen 
und dann im Bogen ward gezogen 
ein grünes Halbrund hinter Maxen, 
das hoch und höher möge wachen. 
Ein Glüd! fo wiederhole id). 
Barum? Es märe ficherlich 
auch noch der ⸗unſtwart« losgefahren 
auf »Koblenzer Gejchmadsbarbaren«. 

Spredfaal. 

Im Stich laſſen. 
Die Erklärung, die für diefe Redensart in Nr. 6 biejes 

—— verſucht worden iſt, hat manche Auslaſſung dazu im 
eſerkreiſe der Zeitſchrift geweckt, zuftimmende, ergänzende und 

auch widerſprechende, deren Würdigung wohl geboten erſcheint. 
Bier Einſender, ein badiſcher Zego-, ein ſteiriſcher Tarods 

ſpieler, ein rheinländiſcher und ein anderer Stater,“) kommen 
darin überein, daß die Redensart zugleich Entſtehung und weite 
Verbreitung dem Kartenſpiel verdante; aber ihre Ausführungen 
find ſchon deshalb faum überzeugend, weil fie die urjprüngliche 

1) In Trier gibt es fein Domreftaurant, wohl aber eine 
Domshente Alſo Feſthallenſchenle? Mein! in Bremen gibt 
e8 feinen Rathauskeller, wohl aber einen Natdfeller. Sagen 
wir doch mit ähnlicher Kürzung Feſtſchenle! Eine Koblenzer 
Feſiſchenle hat — bei übrigens gleich guten Speilen und Ges 
tränfen — weit mehr Ausſicht, berühmt zu werden, als ein 
Koblenzer Feithallenrejtaurant. 

2) EN. in Japp (7); 9. ®. in Baden-Baden, mitgeteilt 
durch Geh. MR. Haape dajelbit; Ingenieur Stefan Siegert 
in Oberhaufen (Rhld.) und Georg Beipenböd in Graz. 
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Bedeutung von »im Stiche laffen« ſehr verſchieden angeben. 
Im Stiche lafien«, jchreibt der eine, Heißt: den, welcher mit 
feinen beften arten das Spiel in der Hand Hat, gewähren 
lafien, ihn in der Verfolgung feines Vlanes nicht hindern, von» 
feiten feiner Partner: ihn nicht unterftügen! Erſichtlich ift hier 
an britter Stelle eine Deutung angehängt, die fih aus dem 
beiden vorhergehenden Sägen nicht ableiten läht, denn Spieler, 
die ihren mit befjeren Karten ausgerüfteten Partner fein Spiel 
verfolgen lafjen, tun nichts Tadelnswertes, wie es doch ber 
Redensart gerade als wejentlihe Färbung anbaftet. Auch zwei 
andere Spieler erinnern an die Vorwürfe, die es gibt, wenn bie 
Vorderhand von der Hinterhand nicht (!!) »im Stiche gelafjen« 
und die jpielende Mittelhand dadurch nicht in der Mitte bebalten 
worden ijt. Aber in diejem Sinne wäre doc »im Stiche gelafien 
u werben« öfter ein Vorteil, etwas Erftrebenswertes und kaum 
ie geeignete Quelle, den durchaus übeln Sinn ber Nedensart 

daraus herzuleiten. Der lehzte Vertreter der Anficht, dak die 
Wendung dem Kartenfpiel entftamme, begeht zwar biefen Fehler 
nicht, infofern er »im Stich laſſen « deutet: das Blatt des Partners 
eitochen bleiben lafjen, indem man den ftechenden Gegner nicht 
be En aber dann bleibt doch nur die Harte, nicht der Partner 

im Stich! 
Sp führen diefe Deutungen ber Redensart aus dem Slartens 

fptel zu feiner feiten Haren Borftellung. Einen ganz anderen 
Weg hat denn auch ein Krainer Leſer der Zeitichrift‘) beichritten. 
Warum, jchreibt er, denkt man nicht an das zunächſt Legende, 
‚Die Nadel?! »Etwas im Stich laflen« heikt urfprünglich 
nichts anderes als: eine Näharbeit unfertig liegen lafien; das 
wird dann allgemein von jeder Arbeit gelagte. Sicher trefiend 
wird für diefe Deutung eine verwandte Wendung bei Schmeller 
(ll, 724) angezogen: » Das fit audı im Stich geblieben«; auch 
hat der Einjender jchliehlich recht mit der Meinung, die Wen- 
dung »alles im Stich lafien« bedeute nicht viel mehr ald: »alles, 
wie es eben liegt und jteht, plöplich verlaſſen · Mber ander: 
ſeits ift doch gewiß; nicht dieſe abgeblahte Bedeutung, jondern 
die vollere, bier ihr übler Sinn und ihre Anwendung auf Ber: 
fonen, das Uriprüngliche, und jo bleibt e8 ein übler Behelf, 
wenn es barauf bealiglich nur beißt: »Die Übertragung auf 
Perfonen bietet fein Bedenken, und die meitere Bedeutumgt- 
entwidlung ‚ohme Hilfe lafien‘, ‚in Gefahr laſſen‘ ift damit 
von jelbjt gegeben«. — 

Die übrigen neun Zuſchriſten“) treffen zufammen in der 
Beftätigung der Bedeutung —— turze ſteile Wegſtrecke 
für Stid. Gleichwohl wird in der Mellrichſtädter durch ſorg— 
fältige Beftimmung der Begrifie Stich und lajjen der Berfud) 
gemadıt, die Redensart im wejentlichen aus dem Turmierleben 
u erflären: » Wenn die Leute, die dazu bejtimmt find, die Kämpfen: 
n am Fortgange des Kampfes zu hindern, zwar den einen 

Kämpfer Kindern, den anderen aber nicht, jo lafjen fie den erſten 
»im Stiche«, d. 5. fie geben ihm dem Stiche des nicht gehinderten 
Kämpferd preis. Das gleiche ijt dann der Fall, wenn bei Kampf: 
unfähigfeit des einen Fechters der Gegner nicht gleich am ber 
»Trortiegung des Kampjes gehindert wird«. Zweiſelsohne wird 
diefe Ertlärung dem Wortlaut gerecht, aber es bleibt bedenklich, 
daß Pilihtverlepungen zur Unparteilichfeit angehaltener Beamten 
eine jo verbreitete Redensart veranlaßt haben jollen, und über- 
dies bleibt die Anwendung der Redensart auf Saden unerflärt. 
— Auch der Stuttgarter Einjender mag der Ableitung aus dem 
Fuhrmannsleben nicht zuftimmen, weil ed dann heißen müßte: 
sam Stiche lafien«; aber der Stich ift doch immer eine Strede, 
und ein verunglidtes, ein dort ſich ſelbſt überlajjene® Gefährt 
bleibt nicht an einer Außenſeite des Stiched, fondern an einer 
Stelle innerhalb, aljo im Stiche liegen, wie ein Hindernis 
—* am, ſondern — wenigſtens noch hemmender — im Wege 
teht, llegt. 

Bon den ſieben zuſtimmenden Auslaſſungen beißen zwei auch 
die Annahme einer Umwandlung von Stieg in Stich gut. Nur 

1) Dr. Anton Wallner in Laibach (Krain). 
2) Th. Franke in Wurzen, der aber auf Beobachtungen 

aus dem jäcjiichen Erzgebirge fußt; Joſef Mittitadt im 
Mellrihitadt; Rektor Dr. Klett in Cannitatt; Oberkontrolleur 
Greiner in Stuttgart; Joſef Tarneller in Milfian: Eppan 
in Tirol; Arnold Abreſch in Neuftabt a. d. Haardt; War 
Bilking in HYmeibrüden; B. Buhruder in Elberfeld; Hugo 
Bauer in Alzey. 
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möchte Buchruder dann wenigiten® die Wendung > alles im Stich 
lafien « als die uriprüngliche anfehen und »vom ertappien Wilderer« 
herleiten, » ber fich eilig aus dem Staube macht, Beute und Gerät 
im Dohnenftlege zurüdlafiend«. frranfe gibt vor allem fachlich 
wertvolle Beobachtungen, die er jelbjt oder jein Water an den 
bergigen, »flichreichen« Straßen in der Gegend von Glauchau, 
Ximbad) i. S. und Hohenftein- Ernjttal gemadt haben. »In der 
Regel, ſchreſbt er, fuhren mehrere Gefährte zufammen und leijteten 
einander Vorſpanndienſte. Dabei hat dann mandmal der Bor- 
panner, wenn ber erfte Wagen oben angelommen war, bie 
Pierde rafch abgeipannt und wieder zurüd zum eigenen Wagen 
ebracıt, fih aber vom Gefährten, der nun ihm helfen follte, 
tatt dejjen aber davonfuhr, ‚im Stich gelafien* geiehen. Auch 
ift es nad Erzählungen meines Vaters oft vorgelommen, daß 
zen von Zöllen, die verfolgt wurden, an ſolchen jteilen 

tellen die Pferde ausipannten, den Wagen famt Inhalt aber 
‚im Stich ließen‘, um ſich zu retten und ſchwerer Strafe zu ents 
ziehen.e Namtentlich die Vorherrfchaft der Bedeutung von »preiß- 
gebene erflärt derſelbe Einfender aus den häufigen Erfahrungen 
fliehender Truppen, Geſchütze, Gepäd- und choßwagen an 
jolhen Wegftellen jtehen lafjen zu müſſen. Hugo Bauer Alzey) 
ſchreibt: In biefiger Gegend (füblihes Rheinheſſen und Norbpfalz) 
nennt das Volt ganz allgemein den Teil der Landitrahen, der 
über eine Anhöhe zieht, einen Stich (Stieg). Medbensarten wie 
»das fit eın jchöner Stich ⸗ »der Stidy iſt nicht ohne⸗ hört man 
bei Fubrleuten, Radfahrern, Bauern ufw. alle Tage. (Bal. auch 
Geislingen an der Steig in Württemberg.) 

Eben dab dieje Ableitung der Redensart aus dem Fubre 
mannsleben ihre Verbindung mit Perfonen= wie Sachobjekt gleic) 
anihaulic und urjprünglich erflärt, ift es, weshalb id) fie auf: 
recht erhalten möchte. Auch liegt vielleicht darin, dab alle Zu— 
ftimmungen und Bejtätigungen für den Gebraud) von Stid) in 
der Bedeutung Wegſteile aus dem gebirgigen Mittels, Süd- 
deutichland und Tirol fommen, ein Beweis dafür, daß die Nedensart 
wirflid aus dem Verkehrsleben diejer Landihaften ftammt. Da— 
egen will ich fein Gewicht legen auf die Möglicheit, daß 
ich in Stich vielmehr Stieg mit palatalem Nuslaut verberge, 
wenn biefe auch für meine — deshalb um ſo eher gegeben 
ſchien, als da umgelehrt auch Stich (von ſiechen) lang geſprochen 
wird, In Oberdeutſchland iſt namentlich nad) den Zuſchriften 
aus Cannſtadt, Stuttgart und Miſſian-Eppan Sache und Redens— 
art fo vollstümlich beheimatet, anderſeits die lange Ausſprache 
don Stich, zumeiſt auch ein palataler Muslaut von Stieg jo 
fremd, dab für Stich nur die Mbleitung von ftechen übrig 
bfeibt: eine durch Stechen, durch Abjtich entitandene Wegiteile. 

Die Zufchrift aus Tirol veranichaulicht Überdies die Wichtig: 
keit jteiler Wegftellen für den Verkehr durch ben Hinweis auf 
eine Tiroler finnverwandte Bezeichnung beſonders jäher Anjtiege: 
Stidl, das allerdings jeinerjeıts der Herfumft nad) gleich dem 
Eigenihaftswort ftidel — fteıl mit fteigen zuſammengehört. 
Am Wege von Meran über Plars auf die Tell, heißt es, liegt 
an einer der fteilften Stellen der Strafe der Hof Stidler, 
1422 Heinz an der Stidl, 1369 Heinrich an der Stidel ge— 
nannt. Gleichermaßen muß man, um von ©. Leonhard in 
Paſſeir aus den Jaufen zu erfleigen, zuerft die Stidl über 
winden. Beim Teiswirt beginnt der Anſtieg. Diejed Anweſen 
bie 1777 Hof an der unteren Stid!, 1349 Caspar filius 
quondam Jacobi de loco dicto an der Stickel, 1288 datz Stikkel 
des Zuoelenhof; dann folgen die Höfe Unter- und Oberftidl 
und Mairhof, 1483 mayrhoff an der Stickl.« 

Zwickau ſi. S. Theodor Matthias. 

Filderfrant (zu Sp. 90). 
Die auf Sp. 90 dieſes Jahrganges ala möglich angedeutete 

Herleitung des Wortes » Filderfraute (Art Sauerkraut) von der 
ochebene »Trilder« bei Stuttgart wird uns durd einige freund⸗ 

lihe Zuſchriſten) beftätigt. re ift »Filderkraut« eine bes 
ftimmte ſpitzlöpfige Krautart, die im befonderer Güte auf jener 

1) von Fräulein Luiſe Ohler in Tübingen und den Herren 
Prof. Dr. von Borries in Straßburg, Prof. Dr. Brunner 
in Münden, M. Epting in Hödit a. M., Pfarrer Erwin R. 9. 
Kreuzer in Kempten, Wlarrer Sclenter in Ereglingen, Ober: 
lehrer Wilhelm Schmidt in Eſſen (Ruhr) und Kaul Wepel in 
Frankfurt a. M. Ihnen allen beſten Dant! 
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Hochfläche wächſt. Urſprünglich bezeichnete man jedenfalld nur 
das dort gewachjene Kraut fo, dann aber aud) jene Krautart 
ohne Nüdjiht auf den Sertunftsort, ähnlich wie Teltower 
Nübchen u.ä. Auf den Fildern find ſchon feit langer Zeit weite 
Streden Landes mit Kraut bepflanzt. Dean jagt, bei ben Filder— 
bauern ftehe den ganzen Tag der Topf mit Kraut auf dem Ofen; 
bie Leute machen fogar Krauttuchen. Das Filderkraut gilt in 
Süddeutihland für das beite und wird nicht nur in Württemberg 
und dem bayerlihen Schwaben, jondern aud in Baden geihäßt 
und bis zum Main verfchidt; in Höchſt wird e8 feines Mohl- 
eihmades wegen dem Mainzer Kraute vorgezogen. Es hat alſo 
für den Süden diejelbe Bedeutung, wie das Magdeburger Sauers 
traut für den Norden. 

Im Anſchluſſe daran fei noch eine Bemerkung über den Namen 
»die Filder« geitattet. Wir haben ihn auf Sp. 90 als weibliche 
Einzahl gebraucht, und jo wird er auch tatfädhlich verwandt. Ur— 
fprünglich aber und, wie es fcheint, dortzulande überwiegend ift 
er ſächliche Mehrzahlform, aljo nicht »auf der Fllder⸗, jondern 
» auf den Fildern (althochdeutſch Filderan). Bud führt in feinem 
oberbeutihen Flurnamenbuche ⸗Flld⸗ (vgl. »@efilde«) mit der 
Mehrzahl » Filder« als Nebenform von »Feld« an. Wie dieje 
Form lautlic) zu erklären fit, ob etwa ihr Selbſtlaut durch »Befilde« 
beeinfluht fit, laffen wir unentichleden; vielleicht wird das Schwä⸗ 
biſche Wörterbuch bald darüber Aufihluk bringen. Daß eine all 
—— Bezeichnung, wie »die Filder· zum Eigennamen einer 

filmmten Gegend werben fann, ijt eine befaunte Erſcheinung; 
man denke nur an » Marke, »Landl« — Dfterreich ob der Enns, 
das »Bödelte (Anterlafen) u.ä. Noch näher liegt hier das in 
Bayern mehrfah jo vorfommende »Wefild«, wie z. B. eine 
Gegend Hftlih von Münden heißt; »Wefildee heißt aud ein 
Gehöft bei Elſenach.) Endlich ift auch das nicht unerhört, daß 
eine Mebrzahlform, wenn fie als ſolche nicht mehr far erfennbar 
it, als Einzahl aufgefaht wird; vgl.z.®. »die neue Kräme« in 
Franlfurt a. M. (eigentlih Mehrzahl von » Kram). So wird 
auch der Name einer großen Waldiwieje nördlich von Mm »bie 
Filde« oder »die Breitfildee, uriprünglich eine Mehrheitsſorm 
jein; in ihr läge nur eine andere Pluralendung vor, wie denn 
fchon im Althochdeutſchen die Formen feldir und feld für die 
Mehrzahl nebeneinander ſtehen. 

8.8. Braunfchmweig. 

»Am Rande ihrer Mittel angelommen.« 

Dunger jagt in diejer Zeitichnift 1903 (Nr. 7/8) Sp. 236 
nad Mitte: »So ift es auch nicht richtig, wenn... die Saale- 
Zeitung jchreibt: eine Eifenbabngejellichaft jei am Nande ihrer 

ittel angelommen. Es mühte heißen: fie iſt mit ihren 
Mitteln zu Nande gelommen«. 

Ih kann dem nicht beiitimmen. Gewiß ift »mit etwas zu 
Rande fommen« eine »formelhafte Wendung, die feine nähere 
Beſtimmung duldet«, aber das hindert doch nicht, daß daS Wort 
Rand in anderen Verbindungen (und »am Nande von etwas ans 
efommen fein« ijt doch eine ganz andere Verbindung) nähere 

Beftimmungen zu fich nehmen kann. »Ich bin am Rande meiner 
Weisheit, meines Könnens, meiner Leiitungsjähigteit angelangt 
oder angelommen« tjt völlig unanſtößig. Das Vermögen, die 
Mittel, über die einer verfügt, wirb man aber auch wohl als 
etwas flächenartig Ausgedehntes, daher von einem Rande Be- 
grenztes anjehen dürfen. Und dann wäre es ein ganz richtiges 
und anjchaulices Bild, wenn man jagt: »ich bin am ande 
meiner Mittel angefommen« —: »Die Bejellichaft ſchien über 
unbegrenzte Mittel zu verfügen, aber infolge jahrelanger 
Mißwirtſchaft ift fie nun do am Rande ihrer Mittel ans 
gelommene« (d. 6. da angelommen, wo die Mittel aufhören oder 
»anfangen aufzuhören«)! Bgl. (Sanders, Wörterb. IL 1, 637;) 
Am Rande feines Lebens, Möfer... Bis man emdlih am 
Rande [Ende] ift und fich betrogen fieht, Mendelsjohn; (Deut. 
BWörterb. 8 Sp. 87:) »die Schweiz noch eben am Rande ihrer 
alten Verfajjung«, Goethe. . . »an des Ruhmes letem Rande 
bit bu eben angelangt«, Nüdert. 

Der von Rand abhängige Wesfall kann entweder 1. das 
Gebiet bezeichnen, auf dem man ſich bisher bewegt Hat, jo daß 

1) Herr Geh. Oberbaurat Sarrazin teilt uns noch freunds 
lichſt mit, daß ein größeres Ndergebiet bei feiner Vaterſtadt Bocholt 
in Weſtfalen die Flurbezeichnung ⸗Fildelen« führt. 
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alſo »am Nande« gleichbedeutend ift mit » dicht vor dem Ende 
des biesfeitigen Bebietes«; ober aber 2. das jenfeit der Grenze 
liegende Gebiet; dann iſt »am Nande« gleichbedeutend mit »did)t 
vor dem Anfange des jenfeitigen Gebieres«. Dies ift der Fall 
in Wendungen wie: er ftebt am Rande des Grabes, des bs 
grundes, des Verberbens, des Banfeıotts; jenes z. B. in fällen 
wie: er fteht am Rande jeire® Lebers, ih bin am Rande 
meiner Leiftungsfähigfeit, meiner Mittel angelommen, an des 
Nubmes leptem Nande bift bu eben —— Wendungen der 
zweiten Art (wie »am Rande des Grabed«) mögen vielleicht 
etwas häufiger vorlommen und und geläufiger fein. 
So mag es ſich erflären, da der Einſender des Saped aus 
der Saale» Zeitung unmwillfürlih nur daran gedacht und bes- 
halb irrtümlicherweife den Ausdrud »am Mande ihrer Mittel 
angelommen« für unrichtig gehalten hat. 

ajiel. Edward Lohmeyer. 

Zur Schärfung des Sprachgefühls. 
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245) »Der Kaiſer hat bes 

fohlen, dab bis zur Vollen— 

bung ber zur Erhöhung des 
Schutzes für das Leben und die 

Geſundheit des beteiligten 
Perfonals des töniglichen 

DO pernhaufes notwendigen 

245) Der ftaijer hat befohlen, 
das Königlihe Opernhaus bis 
zur Vollendung der Arbeiten 
zu ſchließen, die zur Erhöhung 
des Schutzes für daß Leben 

und die Gejundheit der bort 

beichäftigten Perfonen notwendig 
Arbeiten da8 Opernhaus find. 

geichloffen wird.« (Zeitungs 

meldung, mitget. von Inſtituts⸗ 

fehrer Auer aus Kronbühl in 

der Schweiz.) 

Hänfung von Hauptwörtern. »Königlicdh« mit großem 
Buchſtaben zu fchreiben, weil ed eine amtliche Bezeichnung 
ift. »Opemhause gleid) darauf wiederholt. — Zwiſchen der 

— und Arbeiten ftehen nicht weniger als 17 Wörter. Eine 

ühnlihe Trennung bes Geſchlechtswortes von feinem 

Hauptmworte zeigen folgende eingeſandte Beiſpiele: »Nahdem 

jih ber dem Amtshauptmann Geh. Regierungtrat Dr. S. 

bier gemäß $ 38 bes Gejepes über bie Berichtigung von 

Bafjerläufen und die Ausführung von Ent: und Be 

wäfjerungsanlagen vom 15. Uuguft 1855 zur Veforgung der 
bei der Ausführung der geplanten Talfperrenanlagen im 
Beiheriggebiete und der hiermit zufammenhängenden Waſſer⸗ 
laufsberichtigung vorfommenden Geſchäfte laut Bekanntmachung 

vom 17. November 1898 erteilte Muftrag ... erledigt hat · 

(aus einer jächfiichen amtlichen Zeitung). — »Die in Anlaf 

der am 10. November 1883 ftattgehabten 400 jährigen Ge— 

dächtnisfeler des Geburtstages Dr. Martin Luthers In innigem 
Dant für die Heildgüter der Reformation gegründete Luther— 
ftiftung«e (aus einer Kajieler Zeitung). — »Diejes auf der 

zur höchſien Vollendung defien, was Sprade überhaupt 
fein fann, geiteigerten griedjijchen Sprache beruhende Latein 

hat etwas Internationales (Herman Grimm in der Deutjchen 

Rundſchau v. 3. 1559, &.273). — »Ein bei einem Menſchen 

bei normaler rechts— und linksjeitiger Border: und linfss 

feitiger Hinterertremität ataviftiich dicht Hinter dem rechts— 

feitigen Scultergürtel angehefteter rechtsſeitiger Bechen— 
gürtel.e (Aus einem mebizintichen Werte). 

246) »Der Nrtilel jtammt 

aus einer Feder, die bie 
Sache und Berbältnifie fiher 
zu beurteilen vermag.« (Aus 
einer fähfifchen Zeitung, mitget, 
von Prof. Dr. Uhle in Blafewig.) 

246) Der Aufjap (Beitrag, 

Mitteilung, Bericht) fiammt 

aus der Feder eined Mannes, 

welcher (der) die Sache umb bie 

Verhãltniſſe ſicher zu beurteilen 
vermag. 
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Bei der Beurteilung fchriftftellertfcher Tätigkeit fann man 
unbebentlid von einer gewanbdten, geübten, leichten, ſchwer⸗ 

füligen Feder ſprechen, auch von einer fühnen, jcharfen, 

fatirifchen Feder: Leifing nennt jogar Herm Duſch »eine der 
fruchtbarften Federn unferer Beite. Aber urteilen fann nicht 

die Feder, jondern nur die Perfon, die fie führt. Statt: 

»Feder, die die Sache und Verhältniſſe- — beſſer: welche 

die Sache und die Verhältniſſe — Vor der Mehrzahlſorm 

»Berhältnifje« iſt die noch einmal zu feßen, weil das vor- 
bergehende die (bei Sache) die Einzahl bezeichnet. 

247)  »Mieberöfterreichtiche 247) Niederöſterreichiſche Lan⸗ 

Landes-, Lebens und Renten⸗ desanſtalt für Lebens- und 

Verſicherungs-Anſtalt.“ Rentenverſicherung. 
(Name einer Anftalt in Nieder⸗ 

öfterreich, mitget. von Johann 

Hille in Ludig.) 

Der Beiftrih (Komma) Hinter »Landes-« iſt falich. 

Landes⸗, Lebens⸗ und Renten ftehen nicht auf einer Stufe; 
nicht das Land, fondern Leben und Nenten werden verfichert 
— und zwar bei einer »LQandesanftalte. Solche langen Zus 
fammenfepungen find, wenn irgend möglich, aufzulöien. 

Man jchreibe nicht: Kommunaleintommenfieuereinfhägungs- 
fommiffion, ſondern: Ausſchuß zur Einihägung für die Ges 

meinde⸗ Einfommenfteuer; nicht: Sinnalräumungsfoftenregulies 

rungsfommiffion, jondern: Ausſchuß zur Negelung ber Koſten 
für die Nanalräumung; nicht: Anfichtspoftlartenfammelverein 

(in Ehemnig), ſondern: Berein von Anfichtepojtlartens Samm⸗ 

lern; nicht: „Puritin® Kejjelftein« Verhinderungsmittels Erzeu: 

gungs=-Gefellihaft, jondern: Geſellſchaft zur Herſtellung von 

Puritin (Mittel gegen Keſſelſteln) oder lürzer: Buritins Bejell- 

ihaft; nicht: Belleidungeinduftriegenojjenicaftäfeftmagf, fon- 

bern: Feſtmahl der Senofienichaft für das Belleidungsgewerbe; 

nicht: Getreidezolerhöhungspetitionsbeteiligung, fondern: Bes 
telligung an dem Gefuh um Erhöhung des Getreidezofis; 

nit: Antigottbardbahnbundesjubventionsfantone, wie der 

Kölnischen Zeitung einmal aus Bern geichrieben wurde, fon- 
dern, wie fie ed umbdeutichte: Kantone, die den Bundeszuſchuß 

für die Gotthardbahn verweigerten (Auguft Schmig, Kanıpf 
gegen die Spradverwilderung? ©. 56). 

248) »Ruf mich — aber erft 248) Ruffe) mich — aber brich 
breche mit der Vergangenhelt.« erjt mit der Vergangenheit. 
(Aus dem Roman eined be— 

fannten Scriftjtellerö, mitget. 

von Dr. Lohmeyer in Kaſſel.) 

Die jtarten Beitwörter, die in der Gegenwartsform ein 
i haben (er ſchilt, drifcht, verbirgt, birſt, licht, ficht, Hilft, 
ſtirbt, befiehlt, trifft, iht), behalten das i aud in der Be- 
ſehlsform: ſchilt, driſch, verbirg, birſt, flicht, ficht, Hilf, ſtirb, 
befiehl, triff, iß. 
Geprüft von den Herren Behaghel, Brenner, Erbe, Gartner, 

Gombert, Heinge, Khull, Lohmeher, Lyon, Matthias, Pietſch, 
Saalfeld, Scheffler, Wappenhans, Wülfing. 

— über die vorſtehenden Säge, Beiträge u. a. bittet 
man einzufenden an Profefjor Dr. Dunger in Dresden Plauen, 
Kaiperftraße 125. 

Bücherſchau. 

Deutſches Sprachbuch für Berlin und Vororte. In 

fieben Heften. Im Wuftrage des Berliner Lehrervereins bes 
arbeitet von C. L. U. Prepel, U. Nupnow und J. Tews. 
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Berlin W., Morip Schnetter 1903. — 7. bis 1. Klaſſe. 40 
+ 60-4 72-4+64-+96-+ 108+ 128 ©.: 20 30 30 +30 
+30+35-+40 & 

Sculhefte zugleich auf pädagogiſche und fachwiſſenſchaftliche 
Gebiegenheit — gehört nicht immer zu den angenehmen 
Aufgaben des Berichterſtatters; bier iſt es eine Freude geweſen 
fat bis im jede Einzelheit. Vom Leichten zum Schweren, 
vom ausſchließlich anſchaulichen Stoff aus der — der 
Kinder auch zu Fernem in Welt und Geſchichte wie zu mehr 
rein Gedanklichem fortichreitend, haben die Bearbeiter den Stoff 
durchaus folgerichtig und zweclentſprechend auf die fieben Jahr: 
gänge verteilt und methodiſch an Lefeftüden zurechtgelegt, die in 
den fpäteren Hefien oft zugleich Mufter für viele im Geſchäſts- 
leben benötigte Schriftftüde bilden. In der Spradjlehre auf 
den flarten Schultern Franz Kerns ftehend, find jie auch in den 
aftmäblich reichlicheren ſprachgeſchichtlichen Belchrungen, 3. B. 
über Wortableitung und Wortjamilten, und in dem ftilftiichen 
Übungen und Sägen zur Schärſung des Spradhgefühl® durchaus 
den bejten Meiften, Grimm, Behagbel, und den Bahnen 
des Sprachvereins gefolgt, und nicht der leßte Vorzug befteht 
darin, daß mit dem im Titel geſtedten Ziele, ein Sprachbuch 
für Berlin und Bororte zu Ichaffen, Ernſt gemacht iſt, indem 
vom erften Hefte an in Belehrung wie Übung alles das betont 
wird, mworin das Berliner SHausdentic gegen Spredis oder 
Sprachrichtigkeit verftöht. Die Fachausdrüde jind in den unteren 
Heften durchweg, in den leiten mwenigiten® an erjter Stelle die 
deutihen, und überhaupt ift dem Fremdwort gegenüber die 
Stellung eingenommen, wie fie ſich für Vollsſchulen und bei 
Männern, welche die Beftrebungen bed Sprachvereins wirklich 
tennen, von felbit verjteht: die der Abwehr alles überflüſſigen 
fremden Sprachgutes. Ich zweifle nicht, daß tüchtige Wolle: 
ichüler, die ibre ſprachliche Bildung unter der Leitung ernſi 
arbeitender Lehrer an der Hand dieſer Spradihefte erhalten, 
allen Aufgaben, die das jpätere Leben an die Sprech⸗ und 
Federgewandtheit des Durchichnittämenjchen ftellt, vollauf ges 
wachſen jeln werben. 

Zum Schluß einige Kleinigkeiten, in denen eine Verbeſſerung 
noch wünfchenswert ſcheint: 1, ©. 23 iſt Tür unter den Wörtern, 
die fein auslautendes e haben dürſen, zu ftreihen. II, 13 ift 
jalſchlich das Gummi und III, 63 das Niet als die alleinige 
ſchriftſprachliche Form aufgeführt. III, 48 dürfen zumal nad) der 
neuen Rechtſchreibung, die in eriter Meibe die vollen Formen vor— 
ichreibt, nicht du reizt, beizt, heizt ausſchließlich angeführt 
werden. IV, 39 jällt ebenjo wie V, 62 das Fehlen der Umftande— 
wörter und =bejlimmungen des Grundes auf, zumal ©. 51 
dann Übungen über Grund und Mittel folgen. V, 30 muß uns 
bedingt die einſchränlungsloſe Nebeneinanderjtellung der Muiter- 
jäbe der Baum iſt grün (ein grüner), das Weit war 
glänzend (ein glänzendes), die Stube ijt gebielt (eine 
sro gelilgt werden, da fie der breiten, doch nur in ganz 
ejtimmten Fällen zuläffigen zweiten Form Vorſchub leljtet. 

Bwidan. Theodor Matthias. 

Mar Beheim-Schwarzbad. Deutſche Vollsreime, 
Ein ſprachlicher Scherz. Poſen 1904. Verlag von Sofeph 
Jolowicz. 42 ©. 120.4. 

Dad Heine hübſch austgefiattete Werlchen will dem Xejer 
din unerichöpfiichen Neichtum der deutichen Sprache an Formeln 
eindringlid) vor Augen führen, die durch die Macht des Gleich— 
Hanges, jel es Stabes, jei es Endreim oder bloße Wijonanz, 
aber 3. T. auch ohne diefe Mittel bloß durch den Tonfall uns 
auflöslich aneinander gebunden ſcheinen. Die Wendungen »Tür 
und Tor«, »Weg und Stege, »Brief und Siegel, »Tun und Laſſen · 
mögen als Beitpiele der vier verichiedenen Arten verdeutlichen, 
was hier unter dem etwas unbejtimmten Begriffe deutiche Volls— 
reime befaht wird, Ein Lebensbild, in gefälliger Moſaikarbeit 
aus jolhen Steinen zulammengeleßt, bildet den Hauptteil, Ber 
trachtungen über Weſen, Wirkung, Herkunft diejer Voltsreime 
gehen voraus und machen den Schluß, anſpruchslos und nicht 
gelehrt, ſondem auf unterhaltſame Belehrung berechnet. Ein 
paar ganz unnötige Fremdlinge paſſen nit in die anfprechende 
Darftellung, am wenigſten die »direften« Vergleiche, d. h. wirt: 
lien. Die Bedeutung diefer »Bolläreime«, d. h. der Bindung 
durch An⸗, Innen- oder Endreim, für die Wortzufammenfepung 
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(Federfuchſer, Scharrhand, maulſaul) follte einmal erjchöpfend 
unterfucht werden. Den Stabreim hat übrigen® auch die Kunſit 
nicht verloren, nur, bis auf die befannten ———— 
feinen bewußten, ben Vers regelnden Gebrauch. Aber an 
dem Wohllaut gebundener Rede hat er einen viel größeren Anteil, 
al3 man gewöhnlich beobachtet. Walther von der Vogelweide 
hat ihn etwa in jedem zweiten Verſe, und was er in Goethes 
Ipbigenie wirft, fann man 3.2. in den Worten empfinden: 
»Das Land der Griechen mit der Seele fuchende. Man nehme 
ihn nur da einmal weg! Str. 

Das höhere Schulweien Deutihlands am Anfang 
des 20. Jahrhunderts von Dr. Hugo Müller, Oberlehrer 
in Darmfladt. 135 ©. CEhr. Belſerſche Verlagsbuchhandlung, 
Stuttgart. 1904. 2.4. 

Der erite Teil dieier Schrift ftellt den Verlauf der Reform: 
bewegung tar und knapp dar, der zweite umfangreichere beurteilt 
die Urſachen, die Ziele und Ergebnifje. Dieſe Aufgabe kann bei 
der Einrichtung unſerer höheren Schulen nur von einem Manne 
befriedigend gelöft werden, der dem hohen Wert des klaſſiſchen 
Altertums für unfere Bildung zu ſchätzen befähigt ift, damit aber 
ein vieljeitiges Werftändnis iR die —— en der Gegenwart 
und große Unbefangenbeit des Urteils verbindet. Diefe Eigen: 
ſchaſten befipt der Verfafjer. Seine Liebe zum Altertum ift uns 
verfennbar (nur beiläufig: fie verrät fich aud in altertümlichen 
Beitandteilen feines Wortihaßes, im dem fich —— Tole⸗ 
ranz, Konſequenz, Prinzip, Kontinuität, Evidenz, Momente, Ele: 
mente und Faltoten und eine Jentralfadetienanftalt finden), aber 
fie macht ihn nicht blind gegen den Wandel der Zeiten. Überzeugt 
davon, dak der Ipradhlich>literarifche Interricht den Mittelpunkt 
unſeres Schulbetriebes bilden muß, jchlägt er den Bildungswert der 
alten Sprachen hoch an, doch ohne den der neuen Sprachen im ges 
ringſten zu leugnen. Für unſere Beitichrift hat die Schulfrage 
nur jo weit Wichtigkeit, als der Schule auch die Pflege der 
Mutterjprache obliegt. Auch hier bewahrt der Berfajjer feine 
Unbejangenheit. Zwar teilt er Mommjens Anficht, dab fchrifte 
liches Überfepen aus fremden Spradjen bei weitem (!) die zwei» 
mäßigite form der Bildung des deutichen Stils fei, und darin 
werden ihm viele mideriprechen. Uber er ertenmt doch mit 
freiem Blide an, daß die Beherrihung der deutichen Sprache 
auch ohne das nach feiner Anficht vorzügliche Mittel ber alten 
Sprachen erreichbar it, und geiteht jelbft das freimütig zu, daß 
die Anzahl der deutichen Unterrichtäftunden weder für die Litera= 
tur nody für die Sprachfenntnis ausreiht. Wer ſich alfo über die 
Einrichtung des Unterrichts an unjeren höheren Schulen nad) 
dem vorläufigen Abſchluſſe der jogenannten Schulreform beichren 
und das lirteil eines weitblidenden und beionnenen Mannes 
hören will, dem ſei diejed Buch beſtens empfohlen. Str. 

Paul Schumann. Der Sachſe als Zweiſprachler. 
Vortrag im Bezirkslehrervereine Dresden-Land. Verlag von 
Kt. Reißner, Dresden. 68. 1.4. 

Prof. Schumann will den Sachen zum Jweilprachler machen, 
das iſt der Sinn des Titeld und die Abficht des höchſt beachtens- 
werten Buches. Wie das plattdbeutihe, fo joll das fächfiiche 
d.h. natürlich das oberjächfiiche Kind In der Schule ein wirt: 
liches Hochdeutſch lernen, gans von Grund aus lernen; jeine 
meißniſche Mundart mag es daneben immerhin für den Haud« 
bedarf und zwar ungeſchminkt und ohne Scheu bewahren. Wie 
dies zu machen iſt? BZunächit muß der Lehrer felbit eine gründ— 
liche Ausbildung in der Lautlchre (Phonetik) erhalten, um dann 
auf Hare phonetiihe Einſichten geitüpt und durch phonetifche 
Übungen geſchult, einen planmäßigen Sprehunterricht erteilen 
zu fünnen, der nebenher die Geſundheit des Schülerö fördert 
und ihm die nur im Reiche des harten und weichen b befannten 
Qualen der Nectichreibung eripart. Der Verſaſſer gibt gleich 
ſelbſt die Umriſſe einer genau auf den beionderen Ze gerichteten 
Lautiehre, indem er die Eigenheiten der meißniſchen Ausſprache 
durchgeht und der Reihe nach bei Bolalen und Nonjonanten die 
richtige Lautbildung lehrt. (Beiläufig: ©. 30 fteht, der Sadıje 
verfüge nur über ftimmioje Konſonanien; es find nur Verſchluß— 
faute gemeint.) In feinen Anforderungen ſchließt er ſich an die 
»Grundzüge der Bühnenſprache · an, die alio auch Hier beginnt 
im Sinne ded Beſchluſſes der bremiſchen Philologenverfammlung 
von 1899 auf die Schule zu wirlen. Auch w will er zwijchen 
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ben Lippen und r mit der Aungenfpite geiprochen haben. Seine 
Anweiſung, die Zunge für die Erlernung dieles Lautes, des Zungen = 
r, exit fähig zu machen, indem man möglichit raſch de d⸗ d-de d⸗ded 
Ipreche, läßt erfennen, wie große Schwierigkeiten bier zu er- 
warten find. Die gröhten aber wird ed machen, Ohr und 
Sprachwertjeuge auf ben Stimmton ber weichen Verſchlußlaute 
bdg und vollends gar des Reibelautes s einzurichten. lm das 
ftimmbafte s zu erlernen, d. b. aljo um es vor allem erſt kennen 
zu lernen und gewahr zu werden, empfiehlt er w, I,m,n,r,s 
anhaltend hintereinander zu Iprechen und ſich die — der 
Stimmbänder, den Stimmton, durch Zuhalten der Ohren hörbar 
zu machen. Das Verfahren iſt zwedmäßig, hören und ſprechen 
lernen läßt ſich fo dieſer den Mitteldeutſchen ganz unbefannte 
Laut; ob ſich aber ſeine richtige Anwendung für den nur mit dem 
ſtimmloſen s ausgeftatteten Sachſen ganz wird erlernen lafien, 
weil; ich nicht, Iſt es möglich, dann fiher nur durch eine mit 
der frühen Kinderzeit beginnenden Schulung; die dazu unter allen 
Umftänden nötige ftarfe Willenstraft und Beharrlicfeit fehlt der 
fächjischen Lebrerfchaft nit. Mitbegründer ijt Prof. Schumanns 
Forderung dur den Hinweis darauf, daß gerade dem Sachſen 
durch feine mundartlichen Gigentümlichfeiten im größeren Bater- 
lande empfindliche Nachteile erwachſen, wie feinem andern. 
Das wird niemand beftreiten, ber es erfahren hat, und je weniger 
fi) heute der einzelne dem Werlehr mit Vollsgenoſſen anderer 
Mundart entziehen lann, um fo mehr haben Schumanns Forde— 
rungen Ausſicht beachtet zu werden. Findet ſich vollends bie 
ſächſiſche Megierung bereit, die Bewegung durd) Pphonetiichen 
Unterricht in den Seminaren zu unterhligen, jo fann man auf 
den Verlauf diejer ganz eigenartigen Spradyregelung wirklich ge— 
fpannt fein. Str. 

Seitungsihan. 
Aufläge in Zeitungen und Beitfchriften 

Die Farbe der Lüge und die Farbe des Lebens, 
Bon Oskar Hauſchild. — Hamburger Horreipondent vom 
30. Januar 1904. 

Ein Belipiel dafür, daß uralte Anſchauungen trümmerhafte 
Reite in unjerer Umgangsſprache zurüdgelafjen haben, find einige 
Medensarten aus dem Gebiete ber farben. Blau ijt von jeher 
als die Farbe des Wunderbaren und Fabelhaften und dann weiter 
als die der Lüge, dagegen grün als die Farbe und das Sinnbild 
des Lebens betrachtet worden. Mar Erbe. 

Eine beutfhe Sünde. Bon &. R. — Trieriſche Landess 

zeitung vom 27. April 1904. 

An den Bedeutungen des Wortes amüfleren wird nachge— 
wiejen, wie reich unjere Sprache iſt. Denn da, wo ber Franzoſe 
auf das eine Wort angeiwiefen ift, ftehen und ein Dußend und mehr 
u Gebote. Wenn man aus ihmen je nad) Bedarf die richtige 
uswahl trifft, wird man fich gewiß Marer und beitimmter aus: 

drüden, als mit dem fremdländiihen Sammelfuriummort. 
Max Erbe. 

Aus den Smweigvereinen. 

Koniß. Am 9. September jand die erfte Berfammlung unferes 
im Fruhjahre begründeten Zweigvereins jtatt. Der Vorfigende, 
Sumnafialdireltor Dr. Senniges, hielt einen Vortrag über den 
Bedeutungswandel deutiher Wörter, dem ſich ein 
Meinungstauſch anſchloß. Im geſchäftlichen Teile eritattete der 
Vonſitzende über die Tätigkeit des Vorſtandes und der Schatzmeiſter 
über den Stand der Kaſſe Bericht. Die Verſammlung nahm die 
bom Borftande vorgeichlagenen Sapungen einftimmig an. Der 
Borftand ergänzte ſich durch Zumahl auf 5 Mitglieder. Zum 
Schluß meldeten fieben Herren ihren Beitritt an, fo daß der 
Verein jept 58 Mitglieder zählt. 

Brieftaften. 
Herrn W.. VF Siemtanowiß O.«“S. Sie beanſtanden 

den Sap eines Leſebuches: »So wuchs Handel und Gewerbee, 
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wie ed ſcheint, en bes Auedruckes⸗wachſen · Es ift zuzu⸗ 
geben, daß die Verbindung nicht gewöhnlich iſt (beſonders: 
das Gewerbe wuchs«); man fagt lieber: »ſo nahm Handel und 
Gewerbe zu⸗. Aber anderieits joll man die Spradye nicht in 
ſpaniſche Stiefel einjchnüren und ihre Ausdrudsjähigfeit nicht un— 
nötig einschränten. Wenn Handel und Gewerbe »blühen und 
gedelhen · fönnen, 10 lönnen fie auch »wachien«, d. b. an Umfang 
unehmen, wie der Abiag, der Berbraud ulm. wächſt. Daß die 

Dichterfprache in der Verwendung bildlidjer Ausdrüde noc weiter 
geht, ift befannt; vgl.: munter entbrennt . . . das freie Ge— 
werbee (Schillerd Spaziergang). Eher nehmen wir Anſtoß an 
der Verwendung der Einzahl »wuchde. Denn Handel und Ge- 
twerbe bilden nach unferer Empfindung nidjt eine fo eng zuſammen⸗ 
gehörige Einheit, daß fie ald ein Begriff aufzufafien wären, wie 
es z. B der Hall iſt in Süßen wie: »an ihm ift Hopfen und 
Malz verloren«, auf blut'ge Schlachten folgt Geſang und Tanze 
(Sciller). Wir würden alio vorziehen: »jo wuchſen Handel und 
Gewerbe«, wie aud: »ſo blühten Kunft und Wilienjchaite u. ä. 
Indeſſen ift der Sprachgebraud; hier jo ſchwankend, die Möglich- 
feit perjönlich verſchiedener Auffafiung jo groß, daß wir die Ein- 
zahl in dem bejprochenen Sage nicht für ſalſch erflären Fünnen. 

Herrn G. K. . ., Berlin. Wir danfen Ihnen für den 
freundlichen Hinweis, daß das auf Sp. 269 f. beſprochene »totficher« 
vielleicht dem engliichen dead-sure nadıgebildet ift, einem Worte, 
das ſchon für das Jahr 1589 belegt iſt; dead (tot) dient zur Vers 
ſtärkung zahlreicher Eigenſchaftswörter, zunächſt natürlich nur 
jolcher, bei denen ber Bergleich mit etwa® Totem paht. librigens 
halten wir die deutiche Überfepung von dead-sure nur dann für 
»läppiich«, wenn man dem Engliſchen zuliebe den eriten Bejtand- 
teil als Eigenjhaftswort anficht und »totfiher« ſchreibt. Sept 
man aber nad) deutſcher Auffaſſungsweiſe das Hauptwort ein und 
ſchreibt »todficher« (mie »todfrant, tobfrob« uſw.), fo ſcheint un® 
das Wort eine ganz brauchbare Bereicherung unjerer Sprache zu 
jein; jedenfalls enthält es nichts Undeutſches. 

Herrn W. ..., Königsberg i. Pr. Es kann nur heißen: 
»dieler folder Nachrichten (miht: ſolchen). Denn »ſolch · ift 
fein Eigenihaftöwort im engeren Sinne wie »gut, ſchlimm« ufm., 
in welchem Falle ſtarle und ſchwache Beugungsform zuläfig it: 
»pieler guter (guten) Nadhrichtene. Wielmehr ift »jolh« ein 
fürmwortartiges Eigenſchaftswort, das bier auf einer Stufe jteht 
mit den befißanzeigenden Fürwörtern. Wie man aljo fagt: 
»bdiejer (jener, aller) unſerer Freunde⸗, fo auch: »vieler ſolcher 
Nachrichten, aller folher Männer« uw. — Die amtlichen Recht— 
ſchreibregeln bieten feine Handhabe, die Schreibung »NRoh=heit« 
(bei Silbentrennung) zu rechtfertigen. Das h der Stammifilbe 
fällt vor der Nachfilbe beit auß: » Noheit+; und danad) ift auch 
Ro⸗heit zu fchreiben und ebenjo »Rausheit, Ho⸗ heit · — Der 
Wesfall zu der Anrede » geehrte Anweſende« wird ſchwerlich je- 
mals ohne Geſchlechtswort vortommen; er lautet alio: »der ge 
ehrten Anweſenden · wie der Werfall; »die geehrten Anweſenden «. 
In der Anrede muß ja das Geſchlechtswoört wegfallen. — Die 
Worte einer Anfündigung: »empfehle mein aufs romantiidite 
gen Etabliffement angelegentlichit« beiremden Sie mit Recht. 

ie Steigerungdform aufs romantijchite« verträgt ſich nicht wohl 
mit dem Zeitworte >liegen«. Denn die uriprüngliche Bedeutung 
von Verbindungen wie »aufs befte« iſt die einer auf einen höchſten 
Grad gerichteten Bewegung. Solche Ausdrüde find aljo nur zu 
verwenden bei einer Tätigfeit, nicht bei einem Zuſtande, zumal 
leblofer Gegenstände. Man richtet etwas aufs bejte ein, bittet 
aufs dringendfte, erledigt aufs ſchnellſte, empfängt auf freunds 
lichjte uſw., auch gelingt, gerät etwa® aufs beite u. ä. ber 
man fann nicht wohl jagen: »die Blume riecht aufs angenehmſte, 
die Speife ſchmectt aufs beſte, der Ort liegt aufs lieblichjte« u. dgl. 
Anlah zu jenem Mißbrauche hat das üble Streben nad juper: 
lativiicher Ausdrudsweile gegeben. Übrigens ijt weit ſchlinmer 
ein anderer fehler; für » mein... gelegene Etablifjement« muß 
es heihen: »mein . . . gelegene# Etabliſſement«. 

Herm D. H.... —— Das niederdeutſche Wort 
Knick· = Hede hängt ſicher mit »Eniden« zufammen, wenn auch 
über den Grund der Benennung verſchiedene Anfichten beitehen. 

| Man dentt teils daran, daß die Zweige alle drei oder vier Jahre 
gefnidt, d.h. gefappt werben (fo Hildebrand im Grimmſchen Wörter- 
buche), teild daran daß die jungen Schöhlinge gebogen, eingefnict 
und ineinander geſlochten werden (jo Heime). Wir möchten die 
zweite Deutung für die richtigere halten; für fie fpricht befonders 
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auch der rheiniiche Ausbrüd »Sebüde« (von büden — fräftig 
ober wiederholt biegen), worunter man früher eine aus nieder- 
ebogenen und ineinander verflodhtenen Bäumen beſtehende Bes 
efigung verftand (im Gegenfate zu »Verhau«). Über den Ür— 
Iprung de& Hamburgiichen »Medder« (holjteiniich »Meller«) = Feld: 
weg zwilchen Knicken können wir nichts angeben. 

Herm E. P. ... Leitmerig. Die in der Leitmeritzer Munds 
art vorlommende Wendung: »das Veigel macht ſchon Gebogenes« 
— diefe Lepfoje biegt ſich Bas (verweltt), ift zwar eigentüimlich, 
trägt aber doch ihre Erflärung in ſich. Ein Gegenitand, der (an 
fih) etwas Gebogenes macht, biegt fih. in ähnliches Beijpiel 
entnehmen wir Schmellers Bayeriihem Wörterbuche, das aus dem 
Jahre 1618 die Redensart anführt: »ein verbogens maden« 
— jemanded Pläne vereiteln, eigentlich verbiegen. Das ei 
Mittelmort aber in ſächlicher Form wird nicht felten hauptwörtlich 
gebraucht, z. B. »ebratenes, Gebadenes, Geichriebenes« uſw. 
— »Beigel« oder »Beile ift ein gutes altes Lehnwort, das man 
ig für »Levfoje«e wieder einführen jolltee Denn obwohl es 
ie Stammform von > Beilhen« und urjprünglich damit gleich- 

bedeutend ift, fann doch jept feine Verwechilung mehr eintreten, 
weil für die Viola die Nerkfeinerungsform herrihend geworden 
it. Man braucht deshalb aud) nicht zu der im 17. Jahrhundert 
üblichen Verdeutlihung »Stengelveil« zu greifen. So findet fi) 
aud) für den Goldlad »Gelbveiglein« (Baumbad: » Die gelben 
Beiel«), die Aurikel heit in den Alpenländern » Gamsveigerle«, 
das Leberblümcen in Oberöfterreic, » Hundäveigerl« ujm. 

Herm W. K. .. ., Kajjel. Sie machen zu dem Ausdrucke 
» Karten Inniene im Dörpter Studentendeutih (Sp. 100) darauf 
aufmerkiam, daß es im Niederländiichen ein ganz gleichlautendes 
Zeitwort knoeien gibt mit der Grundbedeutung »neten«, dann 
aber gewöhnlich — »pfuichen«. Dazu ftellen wir nod das oft- 
friefiihe knojen — übermäßig arbeiten oder jchlecht arbeiten. 
Die Übereinftiimmung liegt auf der Hand, und man wird zu der 
a. a. D. vermuteten Herleitung aus dem Ruſſiſchen nicht genötigt 
fein. Geht man von der Grundbedeutung »ueten« aus, fo liegt 
eine ähnliche Begriffsübertragung vor wie in den Wendungen 
Karten dreſchen, einen Stat Hoppen« u. ä. 

Herrn 8,..., Greijswald. Au den Ausdrücken »Weibe, 
Biede « (Sp. 156) teilen Sie freundlichjt mit, daß auch im Nieder: 
beutichen Medlenburg s VBorpommernd »MWiede« in der Form 
wor (Mehrzahl weden) für ein aus Weiden- oder anderen Nuten 
gedrehtes Band allgemein gebräuchlich ift. So heiken auch die 
zur Herftellung von Rohrdähern gebrauchten Weidenruten deck- 
wöden. Die Koppeln, die an den Emtewagen die Lünsftangen 
mit den Rungen verbinden, werden noch lünswöden genannt, 
obwohl fie jept ausſchließlich eifern find, während früher gedrehte 
Wacholderzweige dazu dienten. Aber auch jonft ift dad Wort 
nieberbeutich; Schambad in jeinem Göttingifch: Grubenhagenſchen 
Wörterbuche verzeichnet e8 in den Formen wede, wöe, wet, 
während die Baumart (Salix) wie beißt (daneben auch wie, wohl 
infolge Vermiſchung beider nahverwandter Wörter). Auch der 
in Medlenburg und Vorpommern übliche Name der Aderwinde 
(Convolvulus arvensis): wörwinn iſt weitverbreitet (märfiich wie- 
winde, göttingiſch wöwinne); es wäre buchſtäblich » Wieden — 
mwinde« d. h. eine Pflanze, die ſich nad; Art einer Wiede windet. 

Herrn K. W. ... Frankfurt a. M. Nad den gründ- 
lichen Darlegungen von Matthias (Ziſchr. 1900, Sp. 121ff., 
bei. ©. 1265.) ift e8 durchaus richtig, zu jagen: » die Übertragung 
des Gejellichaftsvermögens als Ganzed«e. Denn es liegt hier 
fein Beifap zu »Gejellichaftsvermögen« vor, ſondern ein Aus= 
fagewort zu »Übertragung«e, Jene Wortverbindung läßt ſich 
auflöfen in den Sag: »das Wejellihaftsvermögen wird als (ein) 
Ganzes Übertragen«, nicht aber in den Sa: »das Bejellichaits- 
vermögen, das (oder: infofern, weil es) ein Ganzes ift, wird 
übertragene. Das Wusjagewort aber jteht bei dem Zeitworte 
immer im erften Falle und bleibt im diefer Form aud dann 
ftehen, wenn ber dem Zeitworte zugrunde liegende Begriff (alfo 
bier sübertragen«) in @eitalt eines Hauptwortes erjcheint. Übrigens 
könnte der zweite Fall von » Ganzes« nur lauten: »eined Ganzen«. 
— In dem Sage: die Bant ift als Hinterlequngsftelle für Mündel- 
vermögen beitimmt worden « iſt die Verbindung » bejtimmen als« 
nicht zu billigen; e8 muß heißen: »zur Hinterlequngsitelle be— 
ftimmt worden«e. Das entſpricht gutem altem Brauche; vgl. z. B. 
ser beftimmte fich zum SHerausgeber« (Goethe), >feine Talente 
bejtimmten ihn zum Dramatifere (Platen). Ebenio iſt es bei 
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»ernennen, wählene u.ä. Das heute in folchen Fällen dfter be 
egnende »ald« ijt vor allem wohl durd einige begriffßverwandte 
örter, bei denen »ald« berechtigt iſt, wie »bezeichnen, aufs 

ftellene, hervorgerufen worden. Aber es iſt nicht nur eine un- 
nüge, ſondern auch eine unzwedmähige Neuerung; denn häufig 
tritt noch) eine weitere, begründende Beſtimmung hinzu, für welche 
»ald« genommen werden muß, 3. ®. »er wurde als die geeig- 
netjte Berjünlichkeit zum Vormunde bejtimmt«, 

Herm F. C. S. . . . Frankfurt a. M. »AImnerhalb« wird 
heute in guter Sprache nur mit dem 2. Falle verbunden. Wer 
etwa an Verbindungen Anftoh nimmt, in denen ber 2. Fall als 
folcher nicht erfennbar ijt, nehme feine Zuflucht zu »binnen«, das 
mit dem 3. alle fteht. | aber ijt es nicht; wir würden 
unbedenklich »innerhalb vier Monate« jagen. Näheres darliber 
j. Ztichr. 1901, Sp. 2125. Hat man aber die Möglichkeit, den 
2, fall fenntlich zu machen, jo tue man das; alſo bejjer: »inner= 
halb dreier Monate« (nicht: drei), — In dem Safe: »bie 
Preiſe verftehen jich für die Lieferung aller Röhren und Form: 
ftüde frei loeo Lagerplag der Stadiverwaltung am Bahnhofe ift 
das Schöne »loco« natürlid) völlig — — wie ſo manches Fremd⸗ 
wort. Denn die Stadtverwaltung wird doch nicht an dem Bahns 
hofe einer anderen Stadt einen Yagerplap haben. Sollte aber 
dennoch eine genauere Bezeichnung nötig fein, jo kann man's 
ja wohl auch deutih ausdrüden: »am hieſigen Bahnhofe.e — 
» Die Nohrpreffen find jo einzurichten, daß dur eine ftellbare 
Platte auch furze Röhren und Fajjonftüde mit einer Länge bis 
berab zu 1 m probiert werden fünnene (e8 handelt jih um 
Röhren von 3—1Im Länge). Wer in dem vorftehenden Sabe 
»herab« fchreibt, nimmt feinen Standpuntt in der Höhe des 
geringften Maßes; wer »binab« jagt, nimmt ihm oben. Denn 
»her« bezeichnet eine auf den Standpunkt des Redenden gerichtete, 
»hin« eine fih von ihm entjernende —— Nun iſt es 
aber naturgemäß, daß man zu ſeinem Standpunfte den Aus— 
gangspunft der Längenangaben wählt und nicht den Ends 
punft; und danach ijt »hinab« das Nichtigere. Zwar ijt in diefem 
Falle die Sadje von nicht gel ruhen im allgemeinen aber 
follte man den Unterschied zwiichen »her« und »Hin« tn Zufammen= 
feßungen wie >» herauf, hinauf« ujm. gewilienhafter beachten, ala 
es oft geſchieht. — Sie en, ob der hohle Zylinder, der zu 
Bajierleitungs- und ähnliden Anlagen gebraudt wird, das 
»Mohr« oder die »Möhre« heißt. Der heutige Sprachgebrauch 
icheint in einer feiner Tyrannenart entipredienden Yaune mit Vor- 
liebe von dem einen Worte die Einzahl, von dem anderen, wenn auch 
nicht fo ausichlichlich, die Mehrzahl zu verwenden. Man wird 
nicht leicht jagen: die Röhre (einer flerleitung) ift geplaft, 
fondern nur: das Rohr. Andererfeitö werden weit mehr »Nöhrene« 
gelegt als »MRobres. So jteben audı nebeneinander » Nohrs 
eitungs und »Röhrenleitunge. Man wird fi in dieſem Falle 
mit der Fyeititellung des berrichenden Gebrauches zufriedengeben 
und alfo fagen müſſen: Einzahl »dad Nohr«, Mehrzahl » die 
Röhren « (jeltener »Rohre«), wohlgemerkt in der oben angegebenen 
Bedeutung. Wem biefe Lnfolgerichtigteit nicht in den Sinn 
will, der mag fih an einen ähnlichen Fall erinnern: »der Baue, 
aber: »die Bauten«; vgl. auch noch: »die Statt« und »die 
Stättee, Mehrzahl nur: »die Stätten«; »der Spalt« und »bie 
Spaltes, Mehrzahl nur: »die Spalten«; »das Leidb« und »das 
Leiden, Mehrzahl nur »die Leidens. Gemeinfam ift allen diejen 
Fällen eine Hinneigung zu der Mehrzahlform auf =en. 

Hamm B...., Münden Nah Ihrer freundlichen Mit- 
teilung jagt die Münchener Vollsſprache regelmäßig »Ininieren « 
für »fujonterene. Dadurch wird die Sp. W ausgeiprochene Vers 
mutung über die Herkunft von »kunieren« beftättgt. 

Herren B. . . . Elberfeld, und R...., Berlin. Beſten 
Dank für Ihre — Angaben über »ſtreiten im Sinne 
von »ſchreiten« (Sp. 175). Danach fagt man in der weſtfäliſchen 
Mundart von Dortmund: gestrien op’t piäd sitten, auch in 
hochdeutſcher Form: geftritten auf dem Pferde ſihen, und zwar 
vorzugsweije von Frauen, die im Männerfige reiten (vgl. be- 
ströen a. a. O.). Beachtenswert ift, daß auch in ber mitteldeutjchen 
Mundart von Sandersleben (Anhalt) und Umgegend »über den 
Bad) ftreiten« gejagt wird oder wenigitens in den fünfziger Jahren 
des vorigen Jahrhunderts gejagt wurde. K.©. 

2... Zandeshut. Düffert (oder Duffert) ift 
nieberdeutiche Form von Taubert, Täubert, Täuberid. Man 
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tönnte fih wohl denfen, daß e# eine pommerihe Mutter al erm v. O. . ., Koblenz. Bellen Dank für den Hinweis 
Kofenamen für ihren Nungen braucht, aber ein Zeugnis dafür | auf den Drudfehler auf Sp. 258 der vorigen Nummer. Altona 
hat fid) nicht auffinden lafjen, noch weniger für die Anwendung, | hat fein Arematorium, wohl aber Hamburg und zwar in Ohls— 
en Me Eie Sic ſelbſt Fi — es —— —— dorf. 
hafte Benennung der rnaſe, die vielleicht ihrer Spitsigte Herm A. B. ..., Schöneberg. Das ift freilih nur 
wegen einem Taubenſchnabel verglichen werden jollte. Dürfel Medizinerdeutich, wenn ein Urt — amtlihen Bordrud, auf 
fann faum eine Nebenform beöjelben Wortes fein, ſondern dem er 1. die deutiche Bezeichnung und 2. den wiffenſchaftüchen 
bedeutet dides Wollenzeng. — Was iſt aber Koithan, Mehrzahl | Namen einer Aranfheit anzugeben hat, in der zweiten Zeile mit 
Koithäne? In Stralfund, jagen Sie, nennt man fo jehr einfahe | den Worten Meningitis tuberculosa ausjült, und das auf der 
—— en hen u een — ae —22 erften als Tubereulose verbeuticht. 
A en gr ee BR F - |. Herin 6. ©... ., Reutlingen. Ein ftiliftiiches Pradıt- 
Anefübr auf Rügen benupt wurden; feine wirklichen Stitten, jtüdchen iſt die Aufiorderung, die der Reutlinger Feilausiduf 
fondern bioße Geitefle, auf die zwei ſehr einfache Hol;bänte gelegt on die in Schultäumen untergebracdhten Turner gerichtet hat: 
ern hs zn ae ee u Bierde — * Wegen der Kleider-Reinigung — gegen angemeſſenes Trinkgeld 

1 * Fi “ 

mit Striefen befeftigt, um gleich losgeſchnitten zu werden, falls fie | wolle ſich an den Hausmeiſter gewendet werben. 
einbrehen. Über das Wort hat man ſich in der Strali. Big. 
oft den Kopf zerbrochen, aber ohne Erfolg. Ob es holländiſch 
it? Oder aliwendiſch? Wir haben es auch nicht ermitteln 
können. 9. Berghaus im Sprachſchaß der Safien Bb.2 ©. 199 
bucht das Wort, erklätt aber abweichend von Ahnen: »Ein Name 
der Pierde bei den Bauern auf der Inſel Rügen«. Vielleicht 
belien freundliche Leſer das Wort aufflären. 

dem W.P...., Berlin. Über das Wort träfdhieren, 
dad im Sinne von »unnüß quälen«e in der Gegend von Burg 
bei Magdeburg gebräuchlich fein joll, haben wir nichts ermitteln 
können. Sollte e8 eine Nebenform von »dreichalene, d. h. 
»prügelne fein, das in niederbeutihen Mundarten begegnet? Muss 
kunjt darüber wäre erminjcht. 

Herren R.M...., Kaifel, 6.0. W...., Memmingen, 
N. ..., Berlin. Beruhigen Sıe fi; der Spradverein wird 

nicht mehr der rembmwörterhete geziehen werben, wie jeft noch 
immer oft genug von oberjlädylihen Beurteilern gejchieht, ſobald 
es feine Fremdwortſucht mehr gibt. Freilich behauptet mancher, 
wie der Verfaſſer des Eingefandt in der Kafjeler Allgemeinen 
Zeitung Nr. 249 vom 7. Sept., daß das ſchon jept der Fall 
jei, auch in der Haufmannsiprade. »Die deutichen Groß— 
faufleute find mit wenigen Ausnahmen alle gebildete, urteils- 
füblge Veuter, fo fagt er, und wir beftreiten das natürlich micht, 
wohl aber das weitere, »die ganz genau willen, welche Fremd— 
wörter zu entbehren find und welche techniſchen Ausdrüde als 

Geſchäftlicher Teil. 
Die fiebente Nummer der »Mitteilungen für Sprach— 

ecken« ijt im September erſchienen. Sie wird ebenjo wie die 

noch vorrätigen Nummern 4, 5 und 6 jedem umentgeltlich und 

poftfret gelandt, der bereit ift, für ihre Verwendung in Zeitungen 
zu wirlen. 

Dderlehrer Friedrih Wappenbans, Plön (Holftein). 

Die Vortragstünjtler Hoficaufpielerin a. D. Frau Mugufte 
Hofmann-Baifon, Berlin W 62, Lutherfiraße 2, Herr Ado 

Eonrad, Lehrer für Nedelunft und Gedäctnistraft, Berlin 
W 57, Bulowſtraße 64, jowie Herr Otto Wiemer, Berlin 

SW 12, Wilhelmſtraße 105 find bereit, in den verſchiedenſten 

Gegenden Deutſchlands gelegentlich ihrer Vortragsreifen in ums 
feren Zweigvereinen Bortragsabende zu veranjtalten, und bitten 
ſich mit ihmen vechtzeitig in Verbindung zu jepen. Beurteilungen 

ihrer Leiftungen werden anf Verlangen von den Kiünftfern ſelbſt 

poftfrei zugelandt. Der Unterzeidjnete fann diefe wirklich fünfts 

unentbehrlich und adäquat beizubehalten wären. Gleich dieles leriſchen Darbietungen, die ſich auf die mannigfachſten Gebiete 
bübfche, mir leider unverftändliche, »abäquate, das er für unent- | unſerer Mutterſprache erftreden, nur wärmſtens empfehlen; er ift 

behrlich zu halten jcheint, widerlegt die Nichtigkeit diefer Be- | der Meinung, daß den Zweigvereinen durch jolche Beranftaltungen 
hauptung für den Einiender ſelbſt, und jeden Tag bringt und ber vielfach neues Leben erblühen fann. 
Voſtbote Beichäftsangeigen ins Haus, die beweilen, wie viele — . IRRE . , . 
jonjt gewiß auch recht gebildete und urteilsſähige — Großlaufleute Much ich bin in diefem Winter bereit in unferen Zweigvereinen 
das sremdmwort umjeden Breisjuchen. Die Kleinſche Maichinens | Borträge zu halten. Die Vorſtände bitte ich jih mit mir ums 
fabrit in Franlenthal baut Pumpen mit nur einer Stopfbüchie (jtatt | mittelbar in Verbindung zu ſetzen. 
mit zwei) und nennt fie nicht etwa Einer = fondern Unapumpen, 

— RT Em — — —— —— — — — — 

die Viechwerenſabrit Induftrla in Berlin bietet ein verbefierted Der Leiter des Werbeamtes 
Sprachrohr an, nennt es aber Megaphon, die Hoflieferanten Dr. Günther Saaljeld. 
zen - Kilp in er ann Kon ihr Epeifeöl als Speiſe- — 

an. as große KHohlengeichäit von F. Grobe in Berlin . : 
verihldt fein Preisverzeihnis nicht für den » Winter 1904/1905. | 7 “nen — — 
ſondern pro Campagne 1904/1905 und pro Breuncam— erhöhten Jahresbeiträgen ein: 
pagne 1904/1005. Es muß eben ein Fremdwort jein (oder auch je 5.4. von ben Herren Yehrer Kieslich in Roſario de Santa 
—575 alfo Ss —* « en neito ber ee Bei: | FE (Argentinien) und Hauptpafior 6. W. Wagener in Kapſtadt. 
piele fielen mit Ihrem Briefe zufammen auf unjeren ‚ andere h i 
finden Sie auf Ep. 274 F. u. 28 f., und darum vermuten wir, die s — — — 
Hamburger und Elberfelder Kaufleute, die ihre Standesgenoſſen zu 
einer Beſſerung der Geſchäſtsſprache auffordeın, mögen ausreichende Für die mir auf meine Bitte reichlich zugegangenen Aufdrude 
Gründe haben. Tem Berfafier des Eingefandt verzeiben wir aber auf Bündgoichacteln fage ich den verehrten Einiendern verbind⸗ 

gern allen Zorn gegen den Spradjverein zum Dant für die köſt— ; 2441 
liche Stilblüte feines Hauswirts, die er aus der Verborgenheit lichſten Dank. Im Übrigen bitte id, von anderweitigen Arbeiten 

eines heimlichen Gemachs ans Licht zieht: » Zumwiderhandlungen | Mark in Anſpruch genommen, um ein wenig Geduld. 
diefer Vorfchriiten ziehen Reparaturen nach fich.« Landeshut i. Ed. Richard Balleste. 

Briefe und Zuſendungen für bie Vereinsleitung Geldfendungen und Weitrittöerflärungen (jährliher Beitrag 3 Mart, 
find zu richten an den Worfipenden, Keuſchtift umd fonitige in — des gellefert werben) an woflle die 

5 die Geſchaftonelle 3. H. des Echapmeilters Gcheimen er I Berlin» rledenau, a Berbinend Beragotd in Berlin WO, 

opftraße 7 

Briefe und Bufendungen für die Kant an den Seraudgeber, Oberlehter Dr. Dstar Streicher in Berlin NW40, Haldeſtraße 55,57, 
ki die Willenichaftlihen Beihefie an Brofeflor Dr. Paul Bterich in Berlin WW, Mopftrabe 12 

’ r das Werbeamt an Oberlehrer a. D. Dr. GUnther Saalfeld, Berlin: firtedenau, Spoubolzftrabe u 

Für die Schriftlettung verantwortiid: Dr. Ostar Streicher, Berlin NW4U, Haideltc. 65,57, — Verlag des Algem. Deurfjen Epradvereins (. Berggoid) Berlin. 
Druct der Buchdruderel des Walſenhauſes in Halle a.d. S. 
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Die Sremdwörter in der Schule. 

In der 9. Direltorenverfammlung ber Provinz Sachſen, 1903, 

wurde auch die Frage erörtert: Wie haben ſich bie höheren 

Schulen zur Fremdmwörterfrage zu fielen? Die »Berhandlungen« 

bringen nur folgenden Leitſatz des Berichterſtatters darüber: 
»Die höheren Schulen haben fih zur Fremdwörterfrage ebenjo 

zu ftellen, wie es bie weit überwiegende Mehrzahl ber Gebildeten 

tut: jie jollen weder mit Fremdwörtern prunfen noch fi in den 

Dienft einer unverfländigen Purijterei begeben«. 
Diefe »Thejer lann man ohne weiteres »algeptierene — jo 

fönnten erfahrungsmäßig jehr viele Sebildete fagen. Wäre das 

nun prunten, wenn man al gebildeter Menſch Theſe, Maxime, 

Poſtulat, alzeptieren jagte? Und wäre ed anderjeitd unverftändige 

Burijterei, falls man einfach Yeitfag, Grundfaß, Forderung fowie 

annehmen, billigen, qutheißen gebraudte? Ohne Zweifel weder 

das eine nod) das andere. Was folgt baraus? Der Leitjag trifft 
nicht die wirkliche Sachlage. Was heift Purifierei? Wem jedes 

aus fremder Wurzel erwachſene Wort, mag ed auch Jahrhunderte 

alt und eingeblirgert fein, ein Dom im Auge ift, jo dab er es, 

felbjt mit Geihmadiofigleit, erjegen möchte, um nur ein deutfches 

Wort zu haben, der iſt Puriſt und umverfländig dazu. Man 
braucht nur an Verdeutſchungen wie »@efichtderler« für Naſe, 

»Entwilbner« für Bivilifator zu erinnern. Wer jo verfährt, der 
hat fein Berjtändnis für Sprache und ſprachliche Entwicklung. 

Und fo tut aud) fein Gebilbeter, heute wenigſtens nicht mehr. 

Wer prunft mit Fremdwörtern? Wander tut's, ber ein 

tüchtiger, von Herz und Art gebildeter Menſch fein fann, aber 
in lindiſchem Unverſtande und feltiamer Schwäche feiner unge 

Ienten Sprache einen leichten Aufpuß geben will und vermeint, 

fie müfje in folder Verbrämung feiner und vornehmer ericheinen. 

Es fit jemer, der ſich im feiner Unficherheit oft genug zu uns 

beabfichtigter luftiger Wirkung vergreift.') Mander tut'S aber 

au, der, ſprachgewandt wie er ift, in gärender Bildung und 

1) MR. Hildebrand zeigt Übrigens in feinem Aufſahe »WBon 
ben Fremdwörtern und ihrer Behandlung in der Scule« (1879; 
Anhang zu feinem Buche »Bom beutihen Sprachunterrichte in 
der Schule⸗), wie aud in fo vielen geläufigen frembartigen 
Wörtern und Wendungen ſpaßhafte Irrtümer jteden, deren ſich 
alſo ebenfall$ die Gebildeten mit ernfter Miene und ohne es zu 
wiſſen fchuldig machen, wenn fie jene gebrauchen. 

voll Selbjtgefühles, feine Rede mit dem Naufchgolde der Fremd⸗ 

wörter, die er ficher beherricht, überklebt und mit allem Ernſte 

an ihren wiſſenſchaftlichen Eindrud glaubt. Er fchwelgt in bem 

Übermahe diefer Wörter, fie find ihm wie Wogen, von denen 
ſich tragen zu faffen ihm höchſte Luft und Leiftung ſchelnt. Beide 

Gattungen vertreten Berfonen, die in Wipblättern, Novellen, 

Nomanen, Dramen ihre Rolle haben, immer mit einem Stid) 

ins Lächerliche und Spotiwürdige; nur bewahrt bie eine mit 

ihren fcherzhaften Fehlgrifien und Verwechſſungen, wovon wohl 

jedem Beijpiele vorſchweben, die liebenswürbige Art. 

Wenn unjer Leitiag alſo diefe Pole des ungereimten Ver— 

haltens gegenüber den Fremdwörtern treffen will, jo hat er ja 

auch recht. Mber ſolche Übertreibungen nad) beiden Seiten bin, 
Prunfiuht wie Spradjreinigungswut, find Ausnahmen und da— 

her ungefährlih. Im folhen Sprachſünden ergeht ſich der wirk- 

lich @ebildete nicht; fie haben aljo auch in ber höheren 

Schule feinen Raum. Und darum ijt der Sap fchief. Die Ges 

bildeten find nicht unvernünftig ſprachreinigungswütig; fie prunfen 

auch nicht mit Fremdwörtern; aber wohl find bei ihnen, auch 

bei der überwiegenden Mehrzahl, in Wort und Schrift eine 

Menge davon in reichlihem Gebraude, die willfürlich und uns 

nötig find.) Jede Zeitung, auch die große und vornehme, jedes 

wiſſenſchaftliche Bud), jeder Roman, aud) der gute, jebe harm⸗ 
fofe und wichtige Unterhaltung, Erörterung und Beratung in 

Dffentlichleit umd Alltag lehrt das. Dafür möge ſiatt vieler 
wieder nur ein Beiſpiel dienen, das einem neuerdings öfter be- 

gegnet. Intervention! Wenn zwei friegjührende Staaten Luft 

zeigen, Frieden zu machen, jo dürfen andere Staaten ihre guten 

Dienite anbieten. Das ijt dann Bermittlung. Wollten aber 

fremde Regierungen aus eigenem Antriebe auf Schluß der Feind» 
feligleiten hinwirlen, fo wäre das nicht etwa (Eingreifen (Eins 

1) Hille, 8., Zur Bilege des Schönen. Beiträge aus dem Unter: 
richte in ben Mittelllaffen des Gymnafiums. 2. Aufl. Paderbom. 
Schöningh. 1904 (val. Zeitichr. 1902 Sp. 217) beipridt in an= 
regender Weile in einem bejonderen Abicdnitte (5. 67.) auch die 
Fremdwörterfrage im Hinblide auf die Schule und meint: Nicht mit 
Unredt bat man in dem Gebrauche der Fremdwörter einen Maß— 
ftab der Bildung erfennen wollen. Der Webildete umterjcheidet 
fih vom lUngebildeten dadurch, daß er fie richtig anıvendet, das 
Mertmal höchſter Bildung aber tft, fie überhaupt nicht anzus 
wenden, ſich »nur deutiche auszudrüden. Auf biefem Stand» 
punkte muß zweifelsohne der Lehrer jtehen. 
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griff; unbefugtes E) oder Einmiſchung (umberechtigte, zubrings 
liche, aufbringliche, unerwünfchte ufw. E.), fondern Intervention.') 

Der Grund diefer Vorliebe für die Fremdlinge ift nicht Prunk⸗ 

fucht; es fpielen hier viele Gründe; fie find auch ſchon oft dar- 

gelegt worden.) Mande wirken ſchon von ber Schule her. Neben 

nötigen Fach- und Kunſtausdrücken will ſich auch dort das ent- 
behrliche Fremdwort nur allzu leicht einjchleichen. Gerade bie reifere 

Jugend, und nicht zum mindeften bie geiftig regfamere, hat Ge— 

fallen daran. Die verſchiedenſten Behörden find in nachbrüdlicher 

Weiſe beitrebt, reinered Deutich in ihrem Bereiche zu jürdern: 

ein Beweis, daß folche jprachlihen Wucherungen da find. Wenn 
das Bemühen erfolgreich ift, fo lehrt das, wie wenig wurzelecht 
die befämpften Wildlinge find. Borarbeit oder vielmehr grund: 
legende Arbeit kann und joll vor allem die höhere Schule leijten, 

aber dann muß der Leitjag etwa folgendermaßen lauten: » Die 

Schule ſoll die Schüler ihre Mutterfprache verjtehen und ges 

brauchen, ſchähen, lieben und bewundern lehren, Darum joll jie 

fie unnachfichtlih) dazu anleiten, deutſche Wörter zu gebrauchen 

und bie zahllojen überflüffigen fremden aus Mund umd Feder zu 
lafien. « 

Selbjt wenn biefer Satz befolgt wird, bleiben immer noch 
genug Fremblinge in der wiſſenſchaftlichen Unterrichtsſprache übrig. 

In diefem Sinne behandelt die Frage aud) der Vortrag des 

DOberlehrerd Dr. enge: »Über die Pflege unferer Mutter- 
ſprache aufder höheren Schule«, der auf der 19. ordentlichen 

Hauptverjammlung des Vereins von Lehrern höherer Lehranftalten 

ber Brovinz Poſen, 1903, gehalten worden ift.*) Er fand ftatt in 

Gegenwart dreier Mitglieder des Kgl. PBrov.-Schulfollegiums, bes 
gegnete lebhafter Aufmerkſamleit und erntete durd) den Mund des 
Borfigenden, Brofefjor Huber, warme und anerfennende Worte 
bes Danles der Zubörer. Im Gegenſatze zu dem beſprochenen lauen 
Leitſahe ftellt fi) der Wortragende ganz auf den Boden der For: 
derungen der preuf. Qehrpläne von 1892 und 1901, wie jie aud) der 
Spracdverein vertritt. Der Lehrer joll durch eigenes Beiſpiel wirken, 

indem er fich ſelbſt im jtrenge Zudt nimmt und vor feinen 

Schülern unnötige Fremdwörter, Überhaupt BVerftöhe gegen die 

Reinheit der Sprache meidet. Merkt der Schüler, daß es dem 

Lehrer Heiliger Ernſt mit der Sadıe iſt, fo wird er ihm nach— 

eifern. Ein wichtiges Hilfsmittel für die Erreihung des Zwedes 

fcheint ihm bie durch die Lehrpläne von 1901 im beutjchen Unter— 

richte geforderte »Überficht über einige Haupterfheinungen der 

geihichtlihen Entwidlung der deutfchen Sprade« zu jein. Ferner 

ſoll alles, was bem Schüler in Wort und Schrift aus dem (es 

biete des Schullebens, der Schuleinrihtungen und bes Unter— 

richt&betriebes entgegengebracht wird, ihm im fchlichter Sprach⸗ 

form entgegentreten. Alſo 3. B. SKlafjenlehrer (Ordinarius), 

Klafienarbeit (Ertemporale), Verbeſſerung (Korrektur), Lehrers 
zimmer (Sonferenzzimmer), Beratung, Sipung, Verfammlung 
(Konferenz), Aufficht (Inipeltion), wiederholen (repetieren), au®s 

wendiglernen, lernen (memorieren). In ben Rahresberichten wie 

in den wiffenfchaftlihen Beilagen dazu kann und muß bem reinen 

1) Sadd-Billatte überfegt intervention nur mit >»Dagiviichens 
tunft, Bermittlung«. 

2) 8-2. im erjten Abjchnitte des Auflapes von G. Deile »Die 
höheren Schulen und das Fremdwort«. Päd. Stub., be: 
gonnen von W. Rein, N. F. III, 1902, S. 141ff., über den 
auf Sp. 330 diefer Nr. berichtet wird. Der Berf. hätte audı nod | 
— der Bildung und der Sprachlenntniſſe anführen können, 
bie ihr Gegengewicht nicht im einem lebendigen, ſtets wachſamen 
u wijien findet. 

) Bo l. den Bericht über die 19. ord. ——— uſw. Poſen, 
— von E. v. Houwald, 1903 ©. Gff. 
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Deutih noch mehr Mufmerkfamkeit geichenft werden. In ben 

Lehrbüchern fit ein foldhe® Streben unverkennbar, und auch in 

den Jugendſchriften vollzieht ſich langſam ein Wandel zum 

Bejieren. Was die wijjenihaftlihen Fachausdrücke betrifft, jo muß 

gewiß manches bleiben. Die Meinung aber, daß an nichts von 
dem, was da gebräuchlich ift, gerüttelt werben dürfe, iſt nicht als 
berechtigt anzuerfennen. Die Gejcichte, Erdkunde und Natur- 
wiſſenſchaft verdienen in diefer Hinficht bejondere Prüfung. In der 

niederen Rechenkunft müffen jedenfalls die deutſchen Ausdrücke ver- 

langt werben, ebenjo in der Pflanzenkunde die deutſchen Namen. 
In der Sprachlehre, aud der deutfchen, mag man die herfümm- 

lichen fremdipradhlicdyen Sunitausdrüde anwenden. ') Zum Sclufie 

weiſt der Bortragende der Schulbehörde die Aufgabe zu, durch 

beftimmte Maßnahmen die Pilege der Mutterſprache in der erör- 

terten Richtung zu fördern. Sie foll ein amtliches Verzeihnis 

fowohl der im äußeren Schuldienite gebräudlichen Fremdwörter 

als auch der entbehrlichen fremdländiihen Fachausbrüde mit 
bindender Kraft für alle preußifhen Schulen aufitellen lafien, 

Lehrbücher und Jugendſchriften aber, die diefen Vorſchriften nicht 
entiprechen, ablehnen. Ferner jollen die deutſchen Lehrbücher 

Auffäpe enthalten, welche die Schüler über den Zuſammenhang 
de Fremdwörterunweſens mit den Zeiten der Schmach und 

Schwäche unſeres Vaterlandes und über die Größe des libels 
belehren. (Bol. Btichr. d. U. D. Spr. 1899, Sp. 118.) 

Dieje Ausführungen find getragen von dem Gedanlen, bafı 
die Schule in erfter Linie berufen ift, für Reinheit, Richtigkeit, 

Deutlichteit und Schönheit der Mutterſprache einzutreten und die 

Jugend, melde dereinjt Träger der Bildung fein wird, an dieje 

ſprachlichen Tugenden zu gewöhnen. Auch in Auferlicfeiten, wo 

ed ja mandem unwichtig erſcheinen lann. Wir fteden noch fo 

tief in der alten Überlieferung, da ein Erjag für die Namen 

ſolcher Außerlichteiten leicht - erfünftelt und erzwungen außfieht. 

Indefien, wo alleö gereinigt bat und noch reinigt, Poſt und 

Eijenbahn, Gericht und Verwaltung, Heer und flotte, Berg 
und Hüttenwefen, Baufad) und Heillunde, Tonkunft, Bühne und 

Tanz, jelbjt Gaſthof und Küche, da fünnte es bald einmal fcheinen, 

als ob wir im Gymnaſium ein wenig zurüdgeblieben wären. ?) 
Im übrigen ſprechen ſich berufene Vertreter der Unterrichtäwifjens 

ſchaft in dem gleichen Geifte aus. Ad. Matthias redet ein —* 

Wörtlein gegen das Fremdwort in der höheren Schule), und 

auch Rothfuchs“) befennt fich offen als feinen Feind und meint 

zutunfiäfrob: Das frühere Unweſen ift allenthalben auf der Flucht 

und ber Sieg ber Mutterjprache zweifellos. Selbitverftändlich 

find aber auch fie nicht für einfeitige, törichte Übertreibungen der 

1) Diejer Standpunft ift jedenfalls fehr — Hille (a. a. D.) 
weiſt auf das BVerdeutihungsbud des N. D. Spr. » Die Schule, 
bearbeitet von K. Schefiler« hin und hält feine zweite Muflage 
(1903) für recht jehr geeignet, den Boden abzugeben, auf dem 
fi) eine Mehrheit für die neuen Ausdrüde zufammenfinden fönnte. 
Er erörtert dann anſchaulich eine Reihe von Sunitausdrüden im 
Spradunterrichte und bringt den Beweis, daß einfache deutiche 
Bendungen, die das Ding beim rechten Namen nennen, leich⸗ 
terem und ichnellerem Berftändniffe dienen müjjen. Man muß 
ja immerhin die Schüler mit Ausdrüden wie Finals, Konfetutiv-, 
Adverbialiap, Konjunftion, Präpojition vertraut maden, wird 
aber mit Abſichts⸗, Folges, Umftandejag, Bindewort, Verhältnie- 
mwort bequemer und ſchneller jahren. Und jo ijt ed mit vielem 
anderen. So wird aud die Verbindung mit der Vollsſchule auf- 
u? — 

Hille a. a. O. 
2 a. 43 x Baumeifter, Handbuch der Erziehungs⸗ 

und Unterrichtslehre, 2. Bd. 2. Abteil. ©. 43. 
4) Belenninifie aus der Arbeit des erziehenden Unterrichts, 

1892, ©. 45 Anm. 1. 
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Beftrebungen zu Haben. Wirklich fremde Wörter (alfo nicht 
Fremdwörter), wie Prätor, Konſul, Archontat, wird feiner ver- 

beutihen, ebenjowenig ehrwürdige Lehmmörter; auch dak unter 

ben eigentlichen Fremdwörtern viele wiſſenſchaftliche Fachausdrücke 

(Aluſtik, Mechanil) oder ſolche ſprachlichen Verjteinerungen mie 

Inveſtiturſtreit, Reſtitutionsedilt, heilige Allianz aus mehr 

als einem Grunde Daſeinsberechtigung haben und behalten, 
muß jeder zugeben. Der Schwarm der ohne Not gebrauchten 
Fremdlinge, deren Fehlen die Sprache klarer, natürlicher und 

darum ſchöner machen würde, bleibt noch groß genug. Und 
dagegen muß ein Vollskrieg entbrennen, gegen fie müfjen ſich 

alle Gebildeten zufammentun, und jchon in ber höheren Schule 

muß die Erziehungtarbeit dazu einjegen. Sie hat nicht nur die 
Biliht, jondern auch die Madıt, in diefem Sinne die Mutter- 

ſprache zu pflegen. Die legten Süße jtellen den Gebanfengang 

in dem anderen oben erwähnten Aufſatze (von G. Deile) dar, 

bejjen warme, überzeugende, fachliche und bejonnene Ausführungen 

und Forderungen fi im ganzen mit benen des Fengeſchen Vor— 
trages deden. So jtellt er fi aud ganz auf ben Standpunft 
des Spracvereind, in defien auf Reinhaltung der Sprache gerich— 

teten Bejtrebungen er den notwendigen Ausdruck des vater- 
ländijchen Aufſchwunges unferer Tage fieht. Er hebt im letzten 

Abichnitte noch hervor, daß eine Beiprehung der Fremdwörter 
in jeglichem Unterrichte zur Belebung beitrage und fruchtbare 
Keime bildungsgeſchichtlicher Belehrung enthalte. Unzweiſelhaft 

mũſſen alle aufſtoßenden unentbehrlichen Fremdausdrücke in ihre 

ſprachlichen Beſtandteile aufgelöft werben, ſchon damit fie beſſer 

behalten werden; das vermag einige Abwechſlung in den Unter— 
richt zu bringen, wenn er deren bebürjen jollte; es fann 

auc Bindeglieyer zwiihen den verichiedenen Unterrichtsſächern her— 

itellen. Die Beſprechung aber eines Wortes wie z. B. des höchſt 

üÜberjlüffigen Intervention müßte, jalld «3 begegnen jollte, jo 

verfahren, daß fie mit furzem Hinweiſe auf intervenir, inter- 

venire zeigte, daß das richtige Wort für die Sache »Einmifchungs 
ift. Und über »einsmifhene mag ſich die Unterhaltung noch ein 
Weilchen ergeben. Das bildet. Solcher Beifpiele für frudtbarfte 

bildungsgeſchichtliche, ungefuchte Plaudereien in der Schule im 

allem, bejonders in dem deutfchen Unterrichte über beutiche Wörter 

gibt Hildebrand in feinem befannten Buche eine hübjche, vorbild- 

liche Fülle, wie aud jede Nummer biefer Zeitichrift. Zum 

Schluſſe fei die Bemerkung geftattet, dab es ſcheinen fann, ala 

ob all das, was über das Fremdwort in der höheren Schule ges 

fagt ift, wird und noch weiter gejagt und gefordert werben fann, 
in wirkjamfter Form bereit® in dem ebenjalld oben erwähnten 

Aufjage diefes verdienten Mannes über die ganze Frage aus— 
geiproden ijt. Es fommt nur darauf an, in die Tat umzujeßen, 
was er meint. nd ed muß immer wieder betont werden: Gejahr 

und Aufgabe liegen nicht jowohl an den beiden Endpunkten ber 

Betätigungslinie, wo Prunfiucht und übertriebene Reinigungsſucht 
herrſchen, jondern auf der Strede zwiſchen diefen beiden Grenzen, 

wo das bequeme und gleihgültige Sihgehenlajjen 
fündigt. 

Wattenſcheid. Karl Gomolinsky. 

Der deutſchſchweizeriſche Sprachverein. 
Schon wieder ein Verein! wird man in mancher Schweizer 

Familie widerwillig ausgerufen haben, als der Briefbote dieſer 
Tage die Kunde überbrachte, es habe ſich ein deutſchſchweizeriſcher 

Sprachverein gebildet und lade freundlich zum Beitritt ein. Doch 
man beruhige ſich! Unſer Verein wird ſeine Mitglieder nicht 
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veranlafien, Zeit und Geld im Wirtshaus und bei Feften aller 
Art zu vergeuden; nein, es gilt im Gegenteil, daheim, im trauten 
ruhigen Familienkreiſe Gie und da abends oder Sonntags der 
Mutterfprade eine Stunde zu widmen und ſich vielleicht jährlich 
einmal zur Vereinsverfammlung einzufinden. Hervorgegangen 
ift der neue Verein aus der Vereinigung gleichgefinnter Männer 
unferes Landes, bie letztes Frühjahr den Bundesrat in einer Eingabe 
um gleiche Behandlung ber beutfchen und ber franzöſiſchen Sprache 
im eidgenöffiihen Eijenbahns, Poſt-, Telegraphen» und Boll: 

weſen erjuchten. Der Aufruf und ber Entwurf für die Sapungen 

find verjchict, die Hauptverfammlung foll auf Anfang November 
einberufen werden. 

Pflege und Schuß ber deutihen Sprache haben wir auf 

unfere Fahne gejchrieben: Pflege, weil auch bei uns das Ver— 
ftändnis für den ſchönen und richtigen Gebrauch der Mutteriprache 

oft fehlt und uns, wie allen beutichen Stämmen, eine Borliebe 

für das Fremde angeboren ift. Nur fo erflärt e8 ſich, weshalb, 
wir jo viele unnüge Fremdwörter gebrauden, und warum Kaufs 

leute und Gewerbetreibende ihre Briefföpfe, Preisliften und ges 

ſchäftlichen Aufichriften franzöſiſch druden oder malen laſſen, aud) 
wenn jie von beuticher Kundidaft leben — Schuß, weil e8 an 

unjerer Sprachgrenge noch manche vorwiegend deutſche Gemeinde 

aibt, der einfach von Amts wegen franzöjiihe Schuliprade, franzö- 
fiihe Gemeindeſprache, franzöfiiher Fahrplan und Bahnhof und 
franzöfiicher oder frangöfifierter Ortsname aufgebrängt wird. Daß 
hiermit und namentlich mit der Schule bie Verwelſchung ber 

beutichen Bevölferung ſtark gefürdert wird, liegt auf der Hand. 

Zwar einzelne Ortichaften fügen ſich willig in ihr Schidfal, gilt 
doch zumeift das Franzöfiihe als die viel wertvollere und vor- 
nehmere Sprade. Andern Gemeinden hingegen wird die Sache 
von den jranzöfiichen Behörden, denen fie zugeteilt find, gegen 
ihren Willen aufgezwängt. 

Dit Miktrauen betrachtet man darum bereitö ben neuen 

Verein, der es unternehmen will, diefe Sache öffentlich zu beiprechen, 
und der — jagen wir es gleich — bie erfte deutſche Antwort auf die 

unvermeidlichen franzöfiichen Fahrpläne, Bahnhöfe und ähnliche 

weljche Liebenswürbdigteiten im Oberwallis und in andern deutſchen 

Gebieten bedeutet. Wir wünjcen durchaus feinen nuplofen Streit, 
wir fordern bloß die Beachtung eines unantaftbaren Rechte. 

Sind unſere Gegner und Behörden verftändig, jo gewähren fie 
uns unfer Recht ohne Widerrede. Verwelgerten fie es uns aber 

und entjländen wirklich Meibereien, was vorfichtige Leute zu ver- 

meiden juchen, fo iſt das im Grunde nicht unfere Schuld, und 

es ijt auch dann zehnmal befjer für unfer Land, der Hader 
breche jept ſchon aus, wo die Mißſtände verhältnismäßig nod 

gering und die Geifter noch nicht erhiht find. Heute fünnten 

3 B. unfere Bundesbehörden tm Eifenbahns und Poſtweſen nod 
fozufagen über Nacht Gerechtigkeit ſchaffen, wenn es ihnen daran 

läge. Und ginge der Bund voran, jo folgten wohl aud) bie 

Kantone und jpäter die Gemeinden. Läht man hingegen die 
Übeljtände auch in Autunft beftehen und anwachſen und fieht 
man bem Ding auch ferner umwillig aber jtillichweigend zu, dann 

mehrt fich die Gefahr eines größeren, emijthafteren Spradhens 

fampfes in unferm Lande allerdings bebenflih. Denn es ift doch 
faum zu glauben, daß ſich der Deutichichweizer bei der ans 

dauernden Verwelihung unferer Sprachgrenge nicht endlich doch 

auf fein Vollstum befinne und ſich aufraffe, es zu verteidigen. 

Freilich, heute gehen weitaus die meilten Zeitungen unſerer 

Spradenfrage, ſobald fie irgendwie heifel wird, noch ſcheu aus 

den Wege. Aber warum follte man ſich denn über allbefannte 

und allſeits gerügte Übelftände nicht freimütig ausfprechen bürfen? 
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Wenn es irgendwo ein Land gibt, wo zwei Gegner ihre Gründe 
offen und ehrlich auselnanderfegen können, fo ift das doch bie 

Schmelz, die jedem ihrer Bürger fein Recht verſpricht. Zudem 
wäre es traurig, wenn unſere Eldgenoſſenſchaft ſchon wanlte, 

ſobald Deutſche und Welſche) auf ruhige und maßvolle Art eine 
ſchwierige Frage erörtern. 

Freilich gibt e8 Leute, die meinen, die Verwelfhung einiger 
hundert ober taufend Dentihichmwelzer jährlich bedeute für unfer 

Land feinen Schaden, bleibe doc) auch ein verwelſchter Schweizer 
Immer noch ein guter Schweizer. Was würden wohl, möchle ich 

fragen, die Welſchen dazu jagen, wenn es jemand einfiele, dieſen 

Sap umzufchren! Doch im Ernft: handelte e8 ſich bei der Ver: 

welſchung nur um Deulſchſchweizer, die im franzöſiſches Sprach⸗ 

gebiet überjiedeln, und wilrben anderſelis die auf deutfches Sprad- 
gebiet übertretenden Welſchen deutich, jo würde ich nichts gegen 
den Wechſel haben; denn ich halte die Mebriprachigfeit unſeres 

Landes bei gerechter Verwaltung troß gemifier Nachteile eher für 
ein Stüd als für ein Unglüd. Aber die Sache liegt eben anders. 
Die zahlreichen Deutihen, die auf franzöfifches Spradjgebiet über- 
fiebeln und fich dort ftänbig niederlafjen, werden im nadjfolgenden 

Geſchlechte wohl franzöfiih, die wenigen in deutſches Sprach 
gebiet verziehenden Welſchen aber wifjen ihre Sprache auch für 

ihre Nachlommen meift zu bewahren, ja fie verwelichen Hier und 

da auch die anfäffige deutiche Urbevölferung. Das kann natürlich 

nur mittel3 der Schule geſchehen. Darum fordern die Welfchen 

überall, fobaid fie irgendivie zahlreich genug find, eine franzöfifche 

Säule. Mit der ihnen angeborenen Liebenswürdigkeit erreichen 
fie die Erflilung ihre® Wunſches bald. Wie fcheel jähe man 

aber die Deutihen an, wenn fie ſich unterftünden, in den vielen 
Ortſchaften der franzöfifchen Schweiz, wo fie jehr zahlreich find, 
deutſche Schulen zu verlangen! Unverzüglid; wilrden die welſchen 
Zeitungen Über angebliche Germanijationsverfuhe jchreien. Das 

beweiſt, wie grundverſchieden franzöfiiche und deutſche Dentart 
in Spradhenfragen find, und daß wir Deutſchſchweizer darum den 
Dingen durhaus nicht ihren freien Yauf laſſen dürfen. ine 
Außerung des »Valais Romande bürfen wir uns hinter die Ohren 
ſchreiben. Diejes weliche Walliſer Blatt fagte nämlich am 15. Febr. 
1898: »A la fin du sibcle qui va commencer, au seuil de l'an 
2000, nos descendants, du Löman à la Furka, parleront la 

langue frangaise et la sera notre revanche definitive, en 
döpit de toutes les röformes de timbres postaux, röelamdes 
par la Gazette de Zurich.«®) 

Daß man aber auch in Frankteich den Rückgang unjerer 
Spradye mit Behagen verfolgt, während wir Deulſchſchwelzer 
größtenteils gleichgültig daran vorübergehen, zeigen folgende Zeilen 
des Parifer Blattes »Le Figaro« in Nr. 276 vom 1, Oft. d.%: 

» Schweiz, Sprahbewegung. Schon zu wiederholten 
Malen haben wir Gelegenheit gehabt, im unjerer Zeitung über 
ben Wortichritt der franzöfiichen Spradye in der Schweiz zu be: 

1) Darunter verſteht man in der Schweiz allgemein den 
——* Schweizer, nicht aber auch etwa den ſitalieniſchen 

jer. 

2) Auf deutſch: »Am Schlufje des kommenden Jahrhunderis, 
beim Gintritt des Jahres 2000, werden unfere Nadıfommen vom 
Genferfee bis zur Furta (Paß am St. Gotthard) franzöfiich reden. 
Das wird die lepte Vergeltung fein, trop der neuen Poſiſtempel, 
wie fie die Zürcher Zeitung verlangte Das deutiche Oberwallis 
murde nämlich früher auch mit franzöfiihen Boftitempeln beglüctt. 
Sie find vor etwa vier Jahren auf Beihmwerden hin abgejchafit 
worden, was welſche Blätter ſehr verdroß, obſchon fie jich jonjt 
bejtreben, franzöſiſche Poſtſtempel, Bahnhöfe, Fahrpläne u. dal. 
in bdeutichen Gegenden als unfculdige »bagatelles« darzuſtellen. 
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richten. Nun beſtätigen die ſoeben veröffentlichten Ergebniſſe der 
Vollszählung unſere früheren Meldungen. Nach dem ftatiftiichen 
Amt gab es am 1. Dezember 1900: 

2312949 Leute mit deutſcher, 730917 mit frangöfiicher, 

221182 mit italienlſcher, 38651 mit rhätoromanifcher und 11744 

mit anderer Mutterſprache. Diefe Zahlen bedeuten auf ben erſten 

Blid wenig. Ste werden aber widtig, wenn man fie mit denen 

früherer Bollszählungen vergleiht. Da findet man, dab von 
1880 bis 1900, b. 5. in dem Beitraume von 20 Jahren bas Frans 

zöſiſche um 6°%,, das Stalieniihe um 10°, zugenommen haben, 

das Deutiche aber 15°, verloren bat. Ein ſolches Ergebnis 

wird faum nad dem Geſchmack einiger reichsdeutſcher und jelbit 

beutfchichweizerlicher Gelehrter jein.« 

Hler einige fprechende Beiſpiele franzöfifher und deuticher 

Gefinmung. Der bemifche Erziehungsbireltior (— Unterrichts⸗ 
minifter), ein Welfher von Geburt, hat Im urfprünglih ganz 

deutſchen Biel eine Neige franzöfiiher Schulen zugelafien; in 

feiner Heimat aber, im Berner Jura, tritt er der Gründung 

deutſcher Schulen in ſtark gemifchıiprachigen und zum Zeil vors 
wiegend deutſchen Gemeinden jchroff und »grundfäßlich« entgegen, 
weil der deutſche Einwanderer die frangöfiiche Sprache feiner 

neuen Heimat anzunehmen babe‘) Und doch jollte man meinen, 

ein folder Mann mefje nur mit einer Elle. — Bor eima zwei 
Jahren hat ein franzöfiiher Verein für die paar hundert zer- 

fireuten Welfchen im fonft reindeutihen Stanton Solothurn bie 

Herausgabe einzelner Geſetze auch in franzöfiicher Sprache ver= 
langt. Die Regierung lehnte aber das Gefuch mit Rüdjicht auf 
die Folgen wohlmeislid ab. Keinem der beinahe 100000 Deutih- 

Schweizer im Welſchland ift es wohl je in ben Sinn gelommen, 
ein ähnliches Berlangen an eine franzöftiche Kantonsregierung 
zu richten, er hätte den Beſcheid auch ſchon im voraus gefannt. — 
In Biel Hat die in den legten Jahrzehnten eingemwanderte welfche 
Bevölterung im ganzen Gemeindewejen fo viele Rechte für ihre 

Sprache gefordert und erhalten, wie fie der deutſchen Bevölkerung 

in Freiburg bei weltem nicht mehr gewährt werben, obſchon 
Freiburg früher eine vorwiegend deutſche Stadt war umd im 
Verhältnis auch heute noch mehr Deutihe aufweiſt ala Biel 
Welfche. — Deutihichweizertihe Schaffner verlangen die Fahrlarten 

auf den beutihen Streden freiburg — Bern und Deläberg — 

Bafel wenigitens noch deutich und franzöfiich ab, welſche Schaffner 
aber meiſt nur franzöſiſch, es fei denn, fie hätten es vielleicht 

gerade mit einem Bauer zu fun. Auf franzöfiihem Gebiet wird 

nur franzöfifch angeredet und ausgerufen. 

Die Rüdjiht, die wir gegen unfere franzöfifchen Eidgenofjen 
für felbftverjtändlich Halten, wird uns alſo nicht in gleicher Weife 

erwidert, jondern wir müſſen fie fordern. Sonft dreht man uns 

eine Naſe. Ein Franzoſe erfennt eben beutfcher Kultur und 

deutſcher Sprache, bejonders aber unferer ſchweizer-deutſchen 

Mundart, weber Gleichberechtigung noch Ebenbürtigfeit zu. Wären 

die Welſchen in der Schweiz jo zahfreich wie wir, und mir fo 

wenig wie fie, fo würde ohne allen Zweifel mit der Zeit die 
ganze Schweiz mwelih. Gegenwärtig aber gibt es rund dreimal 
fo viel Deutichjchreizer ald Welche, und es fann für die eriten 

doch nur ein Zeichen von Schwäche und Mangel an Ehrgeiz 
fein, wenn fie troßdem feit einem Jahrhundert unaufbörlih am 

Spracgebiet zugunften der Welſchen verlieren. 

Und wäre wirflid die Berwelfchung deuticher Gegenden für 
unfern Staat unjdädfich, jo bleibt die Mutterfprache dod) für den 

1) Bol. den auch in diefer Zeitichrift Sp. 48f. befprochenen 
Auffag Le Jura et Vallemand von A. Gobat in der Revue 
Jurassienne vom 15. Oftober 1903, 
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Deutihichwelzer gewiſſermaßen Religion; fie ift ihm heilig. Mit | ich vieleicht auch den Wunſch ausſprechen, die Mitglieder des 
dem Schwinden der Eprache, der Mundart wie der Schriftiprache, 
verfiele auch das uriprünglice Wejen des einzelnen Bürgers, 
der Familien und des ganzen Volles, verfielen deutiches Weſen, 

beutfhe Sitten, deutjche Bildung, die uns lieb find, den Grund: 

zug des Großteils der Schweizer und ihrer Züchtigfeit bilden 
und vornehmlic; dem Lande feinen heutigen Charakter verliehen 

haben, auch wenn wir in manchen Dingen, wo wir's für gut finden, 

dem Franzöfiichen den Borzug geben, Der Deutjchichweizer 
hat aber auch wirtichaftlihen Nuken davon, wenn das deutſche 

Sprachgebiet ſowohl bei ihm als anderswo ungeihmälert bleibt. 
Je weiter ſich der Machtbereih einer Sprade erjtredt, um fo 

größer wird jtet3 das Abjapgebiet jür gewerbliche wie für geiftige 
Erzeugnifje, um jo größer der Weitblid de einzelnen. Mit 
taufend Fäden hängt das Leben eines gleihiprachigen Bolfes zu- 
fammen, mögen es im Laufe der Zeiten Ereignifje aller Art 
politiſch und damit wirtichaftlich noch jo geidhieden haben. Darum 

werben auch alle Deutihen auf der Erde jletS unſere Brüder 
fein. Ihre Kultur beeinflußt bis zu einem hoben Grade die 

| 

unfrige, und umgelehrt die unfere die ihre. Das vermag nies | 
mand mwegzuftreiten, Trotz der grunbiäglichen Abneigung gegen 
alles MeichSdeutiche, die kurzfichtige und engherjige Deutich- 
ſchwelzer hie und da beweifen, bleibt es für alle Einfichtigen da— 

bei, daß ohne einen ftarten Rüdhalt am reichsdeutſchen Geiſtes— 
leben das unſrige unrettbar verfümmern würde. All das hindert 

und nicht, doch gute Schweizer zu fein. Sind alle übrigen 
Deutichen gleichſam unfere Brüder, fo iſt die audersſprachige Schweiz 
für den deutichfchmeizertichen Boltsteil fozufagen die angetraute 

Frau, mit der ibn die Gejchichte fr ewig verbunden hat. Auch 
vom Geifte und Weſen diejer Gefährtin nimmt er an und gibt 
von dem jeinigen an fie ab. Mber die Verbindung zwiſchen 

der beutichen und der romaniſchen Schweiz zielt doch mehr auf bie 

Förderung des wirtſchaftlichen Lebens und auf den Schuß ber 

Freiheit und Unabhängigkeit unſeres Schweizerlandes. Und bie 
Beit hat bargetan, daß wir darin viel erreichen fünnen, ohne 

daß die beutiche, franzöfiiche, italieniiche Eigenart unferer Stämme 

damit aufhüre. Aber die Liebe zu unfern Brübern jenfeits des 

Rheins, ded Juras umd des Sübabhanges der Alpen ertötet 

mit nichten die Liebe und Treue, die wir Schweizerſtämme 

einander jchuldig find, auch wenn vielleicht hie und ba ein 

hartes Wort unter und geiproden werden muß. Der beutich- 

fchmeizerifche Spradiverein wird es alfo als feine Mufgabe be— 

tradıten, in Schule, Familie, Gejellichait, Prejie, Amtes und 

Geſchäftsleben für unfere Mutterfprache zu wirfen. Er will 
Liebe und Verſtändnis für fie weden, ihren richtigen reinen Ges 
braud; und in hochdeutſchem Geſpräch oder hochdeutſchen Reden 

eine gute, ſchöne Ausſprache fördern, die auch unfern Welſchen 

verſtändlich it. Er will aud über Wert und Nupen ber deutichen 

Sprache und über ihre Verbreitung aufllären und ihre Würde 

überall wahren helfen. Arbeitet man zielbewußt und mit Auss 
dauer, jo wächſt in unjerem Lande die Liebe und das Berftänd: 

nis für die Mutterſprache, unſer deutiches Selbſtbewußtſein wird 

gefeftigt, umd manche heutigen Übeljtände werden von jelbft ver- 
ſchwinden. Über die Art und Weiſe des Vorgehens wird bie 
Hauptverjammlung der Mitglieder Klarheit verichaffen. Ein jeber 
foll defjen verfihert jein, daß alles gern angehört, geprüft und 

womöglich berüdfichtigt wird, was unferm Zwecke, ber Hebung 
und dem Schutze der deutichen Sprache, dienen fann. 

Und weil id) bier, in der Beitjchrift des Allgemeinen Deutfchen 

Spradwereins, jchreibe, die ihre Epalten uns Deutſchſchweizern 

fhon jo manchmal bereitwillig zur Verfügung gejtellt hat, darf 

J 

Allgemeinen Deutſchen Sprachvereins möchten uns in der Geltend- 
machung der deutichen Sprade zufünftig fo wirffam wie möglich 
unterftügen. Es follte durchaus nicht mehr jo häufig vorlommen, 

dak reichsdeutſche Touriften ſchon am Bahnhof zu Baſel ihr Fran⸗ 
zöſiſch erproben, daß fie ihre Fahrlarten durchaus in francs und 
centimes und nicht wie wir in Franlen und Rappen löſen wollen, 

daß fie nur nach Bienne, Fribourg, Sion und Viöge ftatt nad) 

Biel, Freiburg, Sitten und Visp fahren, da fie in Luzern mit 
ben ſtellnern franzöfiich reden und fih in den Gaſthöſen mit 
franzöfiichen Speifefarten und franzöfiichen Rechnungen zufrieden 

geben. Der beutiche Vergnügungereifende fommt nicht als 
Lieferant zu uns, jondern als Kunde, und als folder möge 
er überall — aud in der romaniichen Schweiz, wo es ans 
geht — in unaufjälliger Form als jelbftverftändlich die deutfche 

Sprache gebrauden, mie es umgekehrt der Franzoſe in ber 

beutichen Schweiz auch tut. Die Zouriften werben unfrer Sache 

damit viel nügen, und wir find ihnen daulbar baflir, 

Beherzigen wir alle den Spruch: 

Ein Recht wird nit geſchenkt, es muß erfämpft 
werben. 

Bollilon-Zürid). 3. Brobbed» Arbenz. 

Engländerei in Srantreid. 
Nachdem ſchon vor 17 Jahren einmal das »Petit Jonrnal« 

dem Eindringen engliiher Wörter in das Franzöſiſche ein lautes 
Halt entgegengerufen bat (j. Ztichr. 1887, Sp. 223/4), erhebt jeht 
Jean d’Orjay im »Matine (Nr. 7520 v. 27. Sept. 1904) ben 
gleichen Ruf; denn drüben wie hüben ift zur Zeit Engliſch Trumpf. 
Daß biefer Ruf bei allen franzöfiichen Blättern ein Echo gefunden 
hat, und daß es feins gibt »qui aujourd'hui ne löve au ciel une 
plume dösolöe«, das geht aus einem Parijer Briefe des Journal 

de Genöve vom 12, Oftober hervor. — Es ift zwar nur eine Mode, 

jagt d’Orfay, gerade wie der Cake- Walk, aber nadıgerade fünnte 
fie doch einer anderen Pla machen; denn anfangs zwar jagt man 
bei ſolch eingeſchmuggeltem Fremdworte noch beihönigend »comme 

disent les Anglais«, aber bald ſchon haften fie feſt »et ils eta- 

blissent chez nous des colonies«, Jeder sportsman bildet ſich 

ein, er müffe eine Sprache fprechen, die eben nur der Eins 

geweihte verfteht, und die Mode bat es mun ſchon fo weit ger 

bradjt, daß der &ebildete, wenn er auch gerade feine Wäſche nicht 
in London waſchen, feine Kleider dort nicht machen laſſen kann, 
doc; meint, er müfje fih wenigiten® durch die Sprache als gentle- 

man auswelien, aljo: on ne voyage plus — on fait du touring, 

on ne se promöne plus — on fait du footing; man wirft um ſich 

mit five o’clock tea, select, yachting, smart, high -life, garden- 
parties, mail-coaches ufw., und man bringt jo ein Franzöſiſch 
zuftande, in dem jedes fünfte Wort ein englijches iſt. — Und 

wie fpricht man jie aus? Auf dem turf geht ed no an, aber 

bei den Radrennen, und in ben Athletic Clubs, die man früher 
Societös Athlötiques nannte, — ein Engländer würde feine Wörter 

nicht erfennen: ber starter wird zum startähr, der speaker zum 
spe-akähr, und überall hört man es niefen scratch, match, — 

match, scrateh. — Und was joll ein Deuticher denken, der durch 

bie Barifer Straßen gebt? Der tailleur ift zum tailor geworben, 

der pharmacien zum chbemist, ber coiffeur zum hair-dresser, 
und biefer preijt shampooing und cold-cream an. Wird ic) 
ber Deutfche num nicht nad) London wenden mit feinen Aufträgen 
ftatt nad) Paris, da diefes ja offenbar doch nur noch die suc- 

eursale von jenem ift? — Und in einem franzöfifchen Kleider— 

2 
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ſchrank Hängen nur nod) smokings und waterproofs, ber mackintosh | nannt Jrenicus, ein geborener Eitlinger, dem der Berfafjer des 
und bie snowboots, bie knickerbockers und leggings; auf ber | angeführten poetifhen Spruches bie ſalſche Anſezung des Namens 

Eiſenbahn gibt es sleeping-cars, und auf der tramway ift e8 | entnommen zu haben jcheint. 
verboten, mit dem wattman zu jprecdhen und die Leine des trolley Irenicus berichtet nämlid in feiner »Exegesis Germaniaer, 

zu berühren. — Erröten machen jollte die europätfchen Frangofen, | Lib. XI. 385 ff. über jeine Baterftabt: 
heißt es dann weiter, daß ihre Landsleute in Mondyle eine | »Die Stadt Ettlingen . . . warb einit von ben Trojanem 
ſchwarze Lifte von engliſchen Wörtern aufgeftelt haben, bie fie | erbaut. Denn ber Trojaner Phorzys, bejien Homer erwähnt, 

fünftig vermeiden wollen. Alſo das Bolt muß fih erheben; | war der Erbauer Piorzheims und der dabei liegenden Höfe. Da 
allons, parlons frangais! Einen Berein zur Berbreitung des | er nämlid) in jener Gegend den Flußz Menz (Enz) fand, fo bielt er biefe® für eine göttliche Worbedentung wegen des Namens 
Sranzöfiihen im Auslande gibt es; warum feinen, um es im In⸗ feines Führers Hieneas ‚und legte ... den Grund zu einer Stadt. 
lande gegen bie engliſche Hochflut zu ſchüßen? — In einem | As er und feine Nachlömmüinge von da zwei Meilen weiter 
fpäteren Aufſatze (»Matine Nr. 7530 v. 7. Oltbr.) berichtet Jean | zogen, entbedten fie einen andern Huf, und an demjelben einen 

‚ , en, und nachdem fie ihn um des Fluſſes Namen gebeten, 
db’DOrfay über bie zahlreichen AZufcriften, die er erhalten hat: und lb vernommen hatten, freute fich ungemein Phorzus, der 
Einer erflärt es für eine Ehrenpflicht jedes Franzoſen, feinen | fid, des Asfanius, des Sohnes feines Führer Aeneas und Er 
Kindern die Sprache rein zu überliefern, weil jie ein Teil des | * * en vr et — dieſen ge 

Erbes der Väter ift. — In Kanada jprechen */, aller Franzoſen | göttlichen ‚und hielt t ber e wert, wenn er au 
engl; follen denn die Engländer Da das fepte Band zerreifen, | Vielen rn ea | vorhin für deſſen Vater vollbradte. Er baute aljo eine Stadt, 
das bie Franzoſen and Vaterland nüpft? — Laffet uns nicht den | die um fo mehr in die Länge ſich dehnte, je ſchindler fie war, 

snobs und sportsmen nachahmen, die es jheinbar für eine Schanbe | und nannte fie Alba longa .... In der Folge errichtete er (Bhorzus), 
' »Li halten, reines Franzöſiſch zu iprechen! Gründen wir eine »Ligue N —F Cilige Sinn Tempe, Yen Werum * weht, woher 

tadt . D. tuns Stadt t n 
Zeitungen baben mir recht gegeben, verfichert d'Orſay; aber Apspsarsegee —— — 
einen franzöſiſchen Sprachverein hält er nicht für nötig, er vers | kam, wurde ſie nach der römifchen Benennung Nebtingen von Neps 

| tun genannt; mad) ihrem Übergange zum rechtmäßigen Glauben aber 

die Schelle umgehängt, jeder weiß, daß es nicht mehr Mode ift, Yurgitädtel‘ 2 A genannt, von Grund aus zerjtört, ... ihr Name 
bie engliſchen Wörter zu gebraudien, Spott und Hohn werden | ioleder geändert und ftatt Neptingen ‚Ettlingen‘ genannt«. (Nach 

von den Sportblättern, verlangen, daß fie wieder reines Frangös —— und deſſen nächſter Umgebung, Karlsruhe 

ſiſch ſchtelben. Jean d'Orſah iſt, wie man ſieht, ſehr zuverſicht⸗ e. 22.) 

der bänglichen frage: »Que pensent, sur ce sujet, nos con- Irenicus meint, Zunächſt wäre es auffallend, daß gerade Eits 

fröres de la presse sportive?« Und doch, Bei dem wöltijchen | lingen zu Ehren eines Gottes jeinen Namen führen jollte. Unter 

Ruf nicht erfolglos verhaflt wie jo oft bei und. Uns aber möge | nad; einem Gott — ſei es eim römijder oder germanifder — 
beſonders zur Veherzigung dienen, was der Franzofe (damvoll benannt wäre; fie find vielmehr zumeift nach Ihren Gründern 

Denn viel beffer fieht es ja aud) bei uns nicht aus, eher mod; | benamſt. (uf Namen von »Heiligen« gehen allerdings ver— 
ichlimmer, und leider fünnen wir noch immer wieder neue Be, | Htedene Orte Badens, aber meiftens jpätere Gründungen, zurüd.) 

mit Jean d'Orſay daß fie hüben wie drüben nur eine Mode ift völlig aus der Luft gegriffen; fie findet ſich — man vergleiche 

und wie alle Moden bald wieder vergeht! Und wie er ruft: dazu Kriegers Tobographiſches Wörterbuch von Baden — nicht 

»Auf! ſprechen wir Deuitſch!« tft eben ein Phantafiegebilde bes Jrenicus, wie bie ganze Ge— 

Bonn. 3. €. Bülfing. ſchichte, die er berichtet. Die weſentlichſten geichichtlichen Formen 

Etiningen, 1150 Etiningun, 1234 Etteningen, 1256 Etheningen, 
über den Namen der Stadt »Ettlingen«. 1277 Ethningen, 1288 Ettilingen, jpäter Ettlingen. 

In der neuen Fejthalle zu Ettlingen ift dieſer Tage unter einem die auch bei Krieger a. a. ©. angegeben ift: »Bei den An 

Bilde des von Delphinen getragenen Flußgottes Neptun mit großen hörigen des Pr * 9: * 

— Alſo: der Gründer von Ettlingen war ein Mann namens 

Hard fe in ee Etini; ober bejjer gejagt: ein Gtini ließ ſich mit feiner ganzen 

Aus Neptun ward Meptingen, Ettlingen jteht, nieder. Letzteres folgt nämlich aus der Ortd- 
* heißt fie ſtolz Ettlingen, namenendung »ingen« oder »ingome«. Sie iſt gemeingermaniſch. 

Die Aufftellung Neptun, Neptingen, Ettlingen muß jedoch | im Süden (»engo« in Oberitalien, »inges« in Savoyen, sange« 
als unrichtig bezeichnet und als in das Gebiet der »Bollsettymo- | in Lyonnais und im Limoufin) laſſen fi die Orte auf singen 

Im Bannfreis derjelben Bollseiymologie befand ſich ſchon nad Jütland hinein. Die Endung »ing« drüdt in der alten 
im XV. Jahrhundert der Humanift Franziskus riedlieb, ger Sprache ein Befikverhältnis, eine Zugehörigkeit aus. Die Be 

bes Aeneas und feiner Schidjale eingedent, auf der Spite eines 

pour lintögritö de la langue frangaisee. — Selbjt die engliſchen * 

Als in der Folge dieſe Stadt unter die Botmähigleit der Römer 

AERME JUNE SCH. GAREN. SUEHAUNER. IOSCH. AINRONER: [EHE IR: Bar DOig wurde der Tempel umd die Burg auf jenem Berge, zu deutich 

das übrige tun, und bald wird man von ben Zeitungen, auch | P. J. Schneider »Berjud einer medizinisch: ſtatiſtiſchen te 

li, und nur mach den Sportleuten ſchielt er am Schlufje mit Die Etymologie von Ettlingen ſiellt ſich welt nüchterner dar, als 

Stolge der Franzoſen ift es dort vielleicht eher möglich, daf folder | famtlichen Orten Badens dürfte ſich lein einziger finden, ber 

fragt: Was wird der Deutſche fagen, der nach Paris fomme?. | Der gewifien topographiihen Eigentümlichkeiten der Örtlichteit 

weile aud) für unfere »Engländerel« beibringen. Hoffen wir Sodann ift die Form Neptingen, die beweläfräftig fein joll, 

»Allons, parlons frangais)e, jo müflen wir immer wieder rufen: unter den dort aufgegäßlten überlieferten Wortjormen vor. Gie 

des Namens jind vielmehr: 788 Ediningom; wohl eiwas fpäter: 

Diefe Formen führen zu der einzig richtigen Etymologie, 

Buchſtaben der Spruch angebradjt worden: 

Genannt die Neptunftadt, Sippe, mit jeinen Geſchlechts- und Marfgenofien da, wo jett 

e alte Babnerftadt. | Bon den langobardiſchen, burgundiichen und weitgotifchen »ingen« 

logie« gehörig abgewieſen werden. verfolgen durch ganz Deutichland bis zum Außerften Norden, bis 
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nennungen auf »ingene find fogenannte » patronymifchee Bildungen, 
bie als Dative des Plurald mit hinzugedachtem »ze« (zu) aufs 

aefaht werden müfjen; wie z. B. auch die benachbarten ze Cnut- 

lingen 793 — bei ben Angehörigen des Cnutilio, heute ſtnie—⸗ 
fingen, (ze) Ysingen 919 — 934 — bei den Angehörigen bes Iſo, 
heute Eifingen; ähnlich ift Etiningen zu Etin(i) gebildet. 

Es fragt jih nur noch: läht ſich Heutiges » Ettlingen munb- 

artlich » Ettlenge«, anftandslos aus altem Etiningom erklären? 

Diefe Frage muß bejaht werden. Das erfte i ift infolge feiner 

Unbetontheit völig geſchwunden; ing lautet im Schwäbifchen 

enge; die fange Endung som ift zu en abgeſchwächt, in ber 

Mundart gar zu Se. Daß aber «ningen in Namen zu »lingen, 
ober lege geworben ift, hat auch nichts Befremdendes an fich, 
wenn mir hochdeutſche Wörter, in denen n zu I gewandelt ift, 

wie Kümmel aus lat.-germ. cuminum, Eſel aus asinus, Orgel 
aus organum, oder noch befjer, wenn wir andere Ortönamen 

zum Vergleiche heranziehen, wie etwa Gündlingen (bei Breiſach) 
aus Cundininga 854; Klengen (bei Villingen) aus Cheneinga 793, 
Chnewinga 821; Landshaufen (bei Eppingen) aus Nantos- 
husen 1232. 

Zum Schluſſe fei bemerft, daß der obengenannte Manns— 

name Etin(i) eine Ableitung vom einfachen Perfonennamen Eto 
ift, nad) welchem u. a. unjer badiſches Ettenheim (= Heim bed 

Etto) und die jchweizerifhen Ettiswil und Ettingen benannt find. 

Ettlingen. Dtto Heilig. 

Rleine Mitteilungen. 

Zur amtliden und behördlicden Spradreinheit. Zu den 
deutfchen Bundesftaaten, die von Amts wegen den veralteten 

Bräuchen der zlnftigen Schreibitubeniprache zuleibe gehen, ift 

num auch Sahjen- Altenburg getreten. Unterm 19, September 
hat nämlich) das Herzoglich Sächſiſche Gefamtminifterium eine 
von dv. Borries gezeichnete ausführliche Verordnung über den 
Gejchäftsverfehr der Staats⸗, Gemeinde-, Kirchen: und Schul- 

behörden erlaffen, die gewiß; geeignet ift, die Amtsſprache nach 

den Anforderungen der Gegenwart umzugeftalten, wenn man nur 
auch künftig von oben her und zwar immer wieder darauf achtet, 
daß die verfländigen und heilfamen Vorſchriften wirklich befolgt 

werden. Den grundfäplichen Unterſchied der alten und ber neuen 

Beit im diefer Hinjicht würde man etwa fo bezeichnen, daß ehemals 

der Beamte auch in feinen Schriftſätzen feine abgeichlofiene 

Standesmwürbe zum Ausdruck zu bringen bedacht war, während 

er heute den größten Wert darauf legt, von jedermann leicht 

verjtanden zu werden, und fi) daher in Sapbau und Wortwahl 
der gebildeten Umgangsſprache nadı Möglichkeit nähert. Im dieſer 

Richtung liegen auch die altenburgiichen Vorſchriften, die ſich über 
viele Einzelheiten der Formen verbreiten, als allgemeine Forde— 

tung aber folgende8 voranfıellen: » Die Screibweife der Ber 
hörden joll knapp und Mar fein, ihrer Stellung zueinander und zum 

Publikum aud in der Form entiprechen und ſich der allgemein 

Üblihen Sprache des Verkehrs anſchließen. Die Säte find 
mögfichjt furz zu halten, jedenfalls ohne viele Einfchiebungen und 
Bwiichenjäge. Entbehrliche Fremdwörter, veraltete Kanzlelaus- 
drüde und überflüſſige Förmlichlelten find zu vermeiden... .. 

As Vorbild flir die Spradjreinheit kann das Bürgerliche Geſetz— 
buch dienen. « 

In bezug auf die Spracdhreinheit hat cud die Königlich 

Sächſiſche Staatdregierung jüngit wieder einen Schritt 
getan, indem fie im amtlichen Verlehr, im Etatös, Hafens und 

Nehnungswefen u. a. folgende Berbeutichungen angeordnet hat. 
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Defektpoften: Fehlbeträge, Fonds: Vermögensmaſſen, Gratis 
filationen und Memumerationen: auferorbentlihe Zuwendungen 

oder Vergütungen, Inventarien: Ausſtattungsſtücke, Materlalien: 
Vorräte, mobil: bemweglih, Mobiliar: Gebrauchsgegenſtände, 
Naturalienverwaltung: Sadverwaltung, Nettovermögen: Rein- 
vermögen, Zantiemen: Gewinnantelle, materiell: ſachlich, trans 
fitorifch: künftig wegfallend, Altordlögne: Stüdlöhne, Mubditorien- 
gelber: Borlefungägelder, Averfum: Baufhjumme, Departement: 
Geichäftsbereih, Emballage: Berpadungsmittel, Etikettierung: 

Bezeihnung, Formulare: Bordrude, Funktionen: Dienfte, Inſer⸗ 
tionen: Einrüdungen, Kataloge: Sammlungsverzeichniffe, Kate 
gorie: Gruppe, Kollegiengelder: Lejegelder, Legitimationsfarten: 
Ausmeisfarten, Meliorationen: Grundjtüdsverbefierungen, Obielte: 

Gegenftände, Provifionen: Vermittlungsgebühren, Negienufwand: 
Berwaltungsaufwand, Utenfilien: Gerätichaften. 

In Königsberg Haben die Stadtverordneien am 
27. September über eine newe Grundſteuerordnung beraten, 
und ber Bericht der Oſtpreußiſchen Zeitung (Nr. 268 v. 29. Sep⸗ 
tember) enthält darüber die Bemerkung: »Die Abteilung hatte 
nur einige unmejentliche, aber charafteriftifche Veränderungen vor: 

genommen, nämlich die Befeitigung einiger Fremdwörter. 
Am 84 fol e8 heißen ftatt ‚ Magiftratsdirigent‘ „Bürgermeijter‘ 

und im $ 9 ftatt ‚jolidarifch‘ ‚, Geſamtſchuldner“.« 

— And der Oftmarf, Der preußiſche Unterrihtsminifter hat 
folgende Berorbnung erlafjen: 

»Wir fordern, dab die Lehrer ſich nur der deutſchen Sprache 
bedienen, zumal denjenigen gegenüber, welche bie deutiche Sprache 
in ausreichendem Make beberricen. Wir verlangen ferner, daß 
die Lehrer in der Familie nur deutſch jprechen, und machen ben 
Herren Kreisihulinipeftoren zur Pflicht, bet jeder Gelegenheit, 
inöbejondere bei den Jahresreviſionen, fich zu vergewiſſern, ins 
wieweit die Lehrer dieſem Erlaß nadfommen. Die Befolgung 
des Erlaſſes wird damit bemwiefen, daß die Kinder bes Lehrers 
beim intritt in die Schule die deutiche Sprade beherricen. 
Sollte ein Lehrer diefem Erlaß nicht nachlommen, jo ijt hiervon 
der föniglichen Regierung Anzeige zu erftatten, und es ijt dem 
betreffenden Lehrer die Oftmarkenzulage zu entziehen. Wenn 
dieſe Maßnahme wirkungslos fein follte, ift gegen den Lehrer das 
Dieziplinarverfahren auf Amtsentlafjung zu eröfinen.e 

Die Enticiedenheit, mit der hier die Behörde vom deutſchen 

Vollsſchullehrer die Vertretung der deutſchen Sprade fordert, 

muß jedermann, der mit der Lage des Deutichtums in unjeren 
öftlichen Provinzen bekannt ift, dankbar begrüßen. Und über die 

dort herrſchenden Verhältniſſe redet das kurze Schrijtjtüd eimen 

ganzen Band, 

— And Nordihledwig. Ein Ziegeleibefiper in Mögeltondern 
ftand mit einer (Flensburger Eifengieherei in Geſchäfteverbindung, 

hatte auch perjünlicd mit deren Leitern verhandelt und ſich dabei 
ſtets der beufichen Sprade bedient. Da geht vor furzem bei 

dem Flensburger Eifenwerk eine neue Bejtellung von ihm in 
bänijcher Sprache ein, die dort nicht verftanden wird, Er wirb 
gebeten, ben Auftrag in bdeutfcher Sprache zu wiederholen, ant- 
wortet aber auf das höfliche Erfuchen, es falle ihm nicht ein, in 

jeinem Geichäft einen deutichen Korreſpondenten anzuftellen. Darauf 

hat ihm die Leitung des Flensburger Eiſenwerls folgendes er- 

Härt: »Wer in Schleswig wohnt und mit einem Schledwiger 
forrejpondiert, muß fich nach unjerer Auffafiung vom geihäft- 

lichen Verlehr der deutſchen Sprache bedienen, um jo mehr, 

wenn mündliche Verhandlungen wiederholt gezeigt haben, daß er 
der deutſchen Sprache mädtig it. Iſt Ihnen die Beobachtung 

diefer Form bei unſerer Geſchäfteverbindung nicht genehm, dann 

haben wir nichts dagegen einzuwenden, dieſe Verbindung ab: 

zubrehen.e Alle Achtung vor dem hochgefinnten deutſchen Kaufs 
2. 
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manne, der über dem eigenen nächſten Geichäftsvorteil das Wohl 
des Ganzen und bie nationale Ehre nicht vergiit! Das däniſche 
Blatt Flensborg Wols benußt zwar jein Schreiben, um eine 

Heße gegen die deutſchen Geichäftsreifenden aufzubieten, aber 

nad Anſicht der Hamburger Nachrichten, die den Fall in Nr. 726 

v. 14. Ott. befannt gemacht haben, werden die natürlien Bers 
hältnifje den deutſchen Handel ſchützen. 

— Die Amtsſprache der Untverfität Wien. Bor zwei Jahren 
hat unjere Beitfchrift (1902 Nr. 12 Sp. 348) die Mitteilung ges 
bradjt, daß bie Wiener Univerfität das Deutiche zur alleinigen 
Amtsſprache erhoben und den früheren Gebrauch bejeitigt habe. 

Diefer hatte für alle Eingaben an bie alademijchen Behörden 

außer der beutjchen die lateiniſche Sprache freigegeben, ja aud) 

andere Sprachen zugelafien, wenn nur eine beglaubigte Über- 

feßung deutſch oder lateinifd beigelegt wurde. Sept weiß bie 
Beilage der Münchener Allgemeinen Zeitung (Nr. 231 S. 56 v. 
8. Ott. 1904) von einer Kundmachung des Reftors Dr. Schindler 
zu berichten, höchſt fonderbaren Inhalts. Er bringe den Studie 
renden zwei (!) Beichlüfe des alademiſchen Senats in Erinnerung, 

wonach Eingaben nur in deutſcher Sprade zuläffig und die 

alademiſchen Behörden angemwiefen feien, nur ſolche Dofumente 
zu figrieren, die in deutſcher oder lateiniſcher Sprache ver- 
faßt feien oder, wenn in einer anderen Sprache abgefaht, 

eine beglaubigte Überfepung in einer der beiden genannten 
Sprachen beigejchlofien hätten. — Wer hat den Unſinn gemacht, 

München oder Wien? Der Berichter oder der Meltor? Es ift 
doch faft undentbar, dak die Wiener Hochſchule, aljo die Hochburg 

deutjcher Wiſſenſchaft in ben habsburgiſchen Landen, einen erſt 

vor ganz kurzer Zeit jo bejtimmt erhobenen Rechtsanſpruch der 
beutichen Sprache glatt wieder fallen liche und noch dazu in ber 

Form, als fümmere man fih gar nit um den Widerſpruch, 

zwei einander aufgebende Verfügungen gleichzeitig für gültig zu 
ertlären. 

— Auf das jchwer lämpfende und Hartbebrängte Deutſchtum 
in Südtirol ift in diefen Blättern ſchon wiederholt, z. ®. 1901 
Sp. 205f., 1902 Sp. 287, zuleßt 1903 Sp. 118 hingewieſen 
und dabei auch der Bemühungen des deutichen Schulvereins 

gerade um dieje Gegenden gedacht worden. in Bericht über 
die Tätigfeit dieſes Vereins in Südtirol während des vers 

gangenen Jahres, verfaßt von Dr. Rohmeder in Münden und 
abgedrudt in Nr. 233 und 234 der Bozner Zeitung (v. 12, u. 
13. Oft. d. 3.), gibt ausführlichen Beſcheld über den gegenwärtigen 

Buftand und erhebt dabei gegen zwei Deutfche die ſchwere Anklage, 

daß fie die überall mit großen Mitteln arbeitende, von Itallen 
aus mächtig geförderte Bewegung, die die italienijche Sprache 
und Gitte bis zu dem beichneiten Zinnen der Öptaler und Ziller- 

taler Alpen au&breiten will, auch igrerjeit® unterjlügen. Es ift 

ein Baron von Seifertig, der auf jeinen drei großen Ziegeleien 
in dem Weiler Siebeneih bei Terları in der Nähe von Bozen 
ausſchließlich Jtaliener beihäftigen und bemüßt fein fol, ihnen zu 
einer eigenen italieniſchen Schule zu verhelfen, während fie biös 

her in die Gemeinde Terlan eingejchult find. Ebenſo foll reis 

herr Erwin von Kettenburg, ein Reichsdeutſcher aus Mecklen— 

burg und Herr des Schloſſes Fragsburg bei Meran, auf jeinen 
ausgedehnten Bejigungen grundjäglid nur Jtaliener anftellen und 
durch Einrichtung einer welihen Schule und welſchen Gottes— 

dienſtes mitten im deutjchen Lande künftlich eine italienijche Sprad)- 

injel geichaffen Haben. So wenig Berftändnis für die einfache 

Tatſache, dab Wohl und Wehe des Volksganzen ſchließlich auch 

Wohl und Wehe des einzelnen Vollsgenoſſen beftimmt, kann 
wohl nur bei Deutichen vorfommen. 
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— Bom italienifhen Spradverein. In der Oltobernummer 
(Sp. 284) iſt darüber Beichwerde geführt worben, daß ein beutjcher 
Bergwerlsbetrieb unbedaht die Verbreitung der italieniichen 
Spradje fördert. Noch größer wäre das Unrecht, wenn eine 
deutjche Behörde zu ähnlicher, allzu weitherziger Förderung frems 

der Sprachgemeinſchaft mitwirkte und Gelbmittel dazu aufmendete. 
Nah einer an den Nürnberger Fränkiſchen Kurier gerichteten 
Zuſchrift (in Nr. 516 vom 8. Ott.) auß Hersbrud befieht dort 

während des Sommers eine Sonntagsſchule für bie jugendlichen 
italieniſchen Arbeiter, an ber ein natürlich italienischer Lehrer in 

Geſchichte, Beographie und Rechnen unterrichtet. Der Schulſchluß 

ift mit einer beſonderen Feier begangen worden; bei bem ans 

geſchloſſenen Feſtmahl hat nicht mur der italientiche Konſul, fon- 

dern aud der bayriſche Bezirkdamtmann geſprochen, und beide 
verhiehen vermehrte Unterftügung; denn auch bie bayriſche Staats- 
regierung leiftet bereit8 einen Beitrag zur Unterhaltung der Schule. 
Das alles möchte hingehen, wenn bie Zuichrift nicht einige be= 

fremdliche Andeutungen enthielte. Sie ftellt nämlich felbft ganz 

unbefangen die patriotiſchen Ziele der Schuleinrichtung an bie 
Spipe und dem zivilijatorifchen, d. 5. wohl bloß unterrichtlichen 

boraus und bezeichnet ferner als Vertreter dieſer Hiele die Stif: 
terin der Schule, die Societä Dante Alighieri, die harmlos als 

italienifher Sprachverein überfegt wird. Wir find über 
die Beſtrebungen diejes Vereins nicht unterrichtet; ſteht er mit 

der Lega nazionale im Bunde, die z.B. in Südtirol den heiken 

Kampf gegen das Deutjchtum führt? Hat er felbit teil an dieſem 

Kampie? Wir wollen’s nicht hoffen. Sollte wirklich diefe Societä 

und ihr »Nürnberger Komitee« ähnliche Ziele verfolgen, wie die 
Alliance frangaise für bie franzöfiihe Sprade, jo würde ſich bie 
bei ganzen 16 Schülern auffällig große Feierlichleit unangenehm er: 

Elären, und fich zugleich beraugftellen, was gewiß felbjt für Deutſche 
eine Merkwürbdigfeit wäre, dab frembnationale Bejtrebungen durch 

die Geldmittel eines deutſchen Bundesjtaates gefördert würden. Das 

ift uns freilich ganz unwahrſcheinlich, aber eine Nufllärung über 

ben eigentümlichen Heräbruder Bericht wäre doch jehr zu wünſchen 
— Bom Madtbereih der deutjihen Sprache. Die Deutich- 

afiatifche Warte (Nr. 36 v. 3. Sept.) begrüßt das Erſcheinen eines 

Lehrbuchs der deutichen Sprache für Chineſen als ein gutes Zeichen 

dafür, daß die beutihe Sprade in Ehina, insbefondere in 

Schantung Wurzel geichlagen habe. Man wird das für berechtigt 

halten, wenn man erfährt, daß fich für Diejes von B. E. Teufel ver- 

fahte Bud) eine Neuauflage nötig gemacht hat, nachdem es faum 
vollendet war; und ber Erfolg ijt um fo erfreulicher, je weniger 

bisher die deutſche Sprache in China gegenüber der englifchen 
auffommen konnte. Schulen für diefen Zwed gibt e8 vor ber 

Hand nur fehr wenig, jo in Itſchang, Nanfing und Schanghai. 

In diefem Sommer meldeten die Mitteilungen des Deutſchen 
Schulvereind, daß der Miſſionar Lindenmeyer eine ſolche in 

Kiayingtidhau bei Smatau errichtet habe. In anderen Orten 

find ähnliche Unftalten geplant. Aber es find doch recht be 

ſcheidene Anfänge. 

Bon der Fürforge deutjhamerifaniiher Geiſtlicher 

für die deutſche Sprade iſt an dieſer Stelle häufig und nod) 
in der vorigen Nummer Sp. 288 die Mede geweſen. Seitdem 
bat wieder einer, der Pajtor Martin Holz von der evangelifch- 

Iutherijhen St. Paulslirche in Denver (Kolorado), einen dringlichen 

Mahnruf an jeine Landsleute gerichtet. »Es ijt leider eine Tat: 

fache«, jo beginnt er, »daß die Jugend des beutjchen Volles in 

Amerita nicht viel von der beutichen Sprache weiß. Warım? 

Weil fie nicht in ihr unterrichtet wird.« — Aber man müfje fie 

unterrichten und ihre Herzen erwärmen für das beutjche Reid) 

—— 
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und feine Gefchichte, dem deutſchen Geiſt und feine weltumjpannende, 

weltdurchleuchtende Kraft, für die deutſche Sprade. >» Diejes 
Erbe«, jo fließt er nicht ohne bebeutjame PBitterfeit, >» follte 
jeder echte Deutjche feinen Kindern Hinterlaffen, die dann auch 

gute Bürger umfere® fo reich gejegneten Landes werden. Die 
wiſſenſchaftlich gebildeten MAmerifaner, vom erjlen Beamten unferes 

Landes an, halten mehr auf die deutſche Sprade ald manche 
Deutichr Amerifaner, beren höcftes Streben dahin zu gehen jcheint, 

bad Deutiche jo ſchnell ala möglich; zu vergefien.« 

— Erfreuliches über das Deutſchtum in den Vereinigten Staaten 
von Amerifa entnehme ich einem Neuyorfer Briefe, der in Nr. 457 

der Neuen Preußiſchen Zeitung (Kreuz: Zeitung) abgebrudt ift. 
Während die Verfammlung der »Snterparlamentariihen Union 

zur Förderung des Weltfriedend« in St. Louis jtattfand, an ber 
auch 23 beutiche Abgeordnete teilnahmen, tagte dort zugleich bie 
Hauptverfammlung des deutſchen römifch-katholiichen Bentrals 

verein, umd fie nahm verfchiedene Beichlüffe an, welche die Er: 
haltung des Deutſchtums in Amerika bejweden, Der Brief bes 

richtet: »Bor allem wurde den Eltern empfohlen, ihre Kinder in 
die deutſchen fatholifchen Pfarrfchulen zu ſchicken, wo das Deutiche 
die Unterrihtsipradhe if. In den Staatsſchulen tritt nämlich 

die deutjche Sprache höchſtens nod) als Lehrgegenftand auf, meiſtens 
ift aber aud) das nicht einmal der Fall, oder ber Unterricht ift 

wablfrei. Ferner wurde an die deutichen Fatholifchen Eitern die 

dringende Bitte gerichtet, im Familienkreiſe deutſch zu ſprechen 
und bejonders die Kinder dazu anzuhalten.e Der Briefichreiber 

erwähnt dann noch, dai der deutſche katholiſche Zentralverein 

blübe, troß des oft behaupteten Niederganges des Deutichtums 

in Amerifa. Gr zähle jept 591 Bweigvereine mit 50257 Mits 
gliedern, die aber nicht bloß ihre Namen hergäben, ſondern meiſt 
rührig für die Bereindzwede mitarbeiteten. 

Steele. Franz Küppers. 

— Zum Beralten der remdwörter, worüber in ber Eeps 
tembernummer (Sp. 252 ff.) der Vortrag von Bruno Bud)s 
rucker bemerkenswerte Mitteilungen macht, bin ich im Falle auch 

einen Beitrag zu liefern. Ich las vor kurzem die hübſche Ers 

zählung von Eichendorff Mus dem Leben eines Taugenichts, und 
weil mir darin einige auffallende Fremdwörter begegneten, jchrieb 
ich fie heraus. Es iſt nun wunderbar, wie ſich bad, was Buch— 

ruder von Werther Leiden fagt, an der etwa 50 Jahre jüngeren 

Erzählung ded Nomantifers bewährt. Ich Habe nämlich die 

folgenden Wörter herausgeichrieben: Tableau, Divertissement, 
Amour, Condition, Devotion. Meriten, Conduite, Metier, 

Rage, Raison, Courage, — deliziös, passabel, korpulent, 

charmant, — vazieren, parlieren, melitieren, embrassieren, 

diskurieren. Man fann wohl von allen dieſen zwanzig einft 
mehr oder weniger verbreiteten und der Umgangsſprache ans 

gehörenden Wörtern jagen, baf fie veraltet oder am Beralten find 

— jet, noch nicht fünfzig Jahre nad) des Dichterd Tode. Höch— 

ften® meditieren und Devotion mögen als gelehrte Wörter noch 

wirklich in Blüte ftehen. Acht unter ben zwanzig Wörtern, näms 
li} Divertissement, Amour, Meriten, Conduite, Rage, vazieren, 

diskurieren und embrassieren, wird heute nur noch verftehn, wer 

Franzöſiſch oder Latein gelernt hat, und aud ihm wird es nicht 

einfallen, fie zu gebrauchen. Die übrigen wird jedermann als 
altmodiſch ober gefchmadlo® zu vermeiden traten, wenigftens 

auf dem Papier. Nur in ber mehr oder weniger jclottrigen 

Schreibwelſe fherzbafter Darjtellungen find fie noch zu gebrauchen, 

und ſelbſt in der Umgangsiprache werden Wörter wie charmant, 

passabel und korpulent nit mehr lange geduldet werden. Sie 

fterben ab. 
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Wie von Werther Leiden, jo fann man aud) von dem »Leben 

eined Taugenichts · jagen, daß die Fremdwörter darin nicht zahle 
rei) wären; denn ſelbſt wenn ſich außer den zwanzig angeführten 
noch eines ober das andere finden ließe, das mir entgangen wäre, 
jo wäre das immer noch jehr wenig auf hundert Seiten der 
Reclamſchen Ausgabe. 

Sitten. Eduard Blocher. 
— Die Fremdwörter im Eleltrizitütsweſen. Bir haben 

wiederholt darauf Hingemwiejen, wie gerade dieſes Fach mit ents 
behrlihen Fremdwörtern — meift amerilaniſcher Herlunft — 

überjhmwenmt wird. Sonderbar ijt dabei, daß ein Deutid- 

ameritaner namen® (Charles Proteus Steinmeß der lrheber 

vieler diefer Wörter ij. Allmählich fängt man jept aber doch 
in deutichen Fachkreiſen an, gegen ben Unfug vorzugehen. So 
äußert fih z. B. Dinglerd Polytechniſches Journal (Het 33 
vom 18. 3. 04. &. 528) in der Beſprechung eines Werles von 
Steinmeg wie folgt: »Die Sucht nad neuen Wortbildungen, bei 

denen fi niemand, er mag noch jo international fein, etwas 
vorjtellen fann, trägt zur Verwirrung nicht unweſentlich bei, zus 
mal da fie alle benfelben Schwanz haben und nur am Kopfe er= 
fenntlic find, denn es dürfte nicht nur dem Anfänger Schwierige 

teiten machen Indultanz, Impedanz, Reaftanz, Reluftanz, Refis 
ftanz, Admittanz, Suszeptanz ufw. gehörig auseinander zu halten«. 

Sp urteilt ein Fachmann über die vlelgerühmte Genauigkeit und 

Klarheit der Bezeihnung fachlicher Begriffe durch Fremdwörter. 
8 

— Beamtenfpradhe und Zeitungsdeutih. Über hundert: 
taufend Fremde haben während bed Monats Auguſt in ben 

»Gafthöfen, Hoteld gamis und Chambres garnied«, wie ed In der 

preußiichen Beamtenfprache heißt, Aufnahme gefunden. So jagt 

eine Berliner Zeitung (Morgenzeitung vom 7. 9. 04.) Wir 
würden uns über dieſe ſprachliche Freinfühligleit freuen und fie 

als Bundesgenoffin begrüßen, wenn nur die Beiturgen ſelber 

danach handeln wollten. Davon ift aber leider gar feine Rede. 

Die meiften Tagesblätter wimmeln nicht nur von entbehrlichen 

und geihmadlofen Fremdwörtern, fondern auch von Berfiöhen 

gegen die Regeln der beutfchen Sprache überhaupt. Wenn 
ein Tiſchler jeinen Hobel oder ein Schneider jeine Nadel jo 

mangelhaft handhabte, wie die Mehrzahl der Zeitungsbericht: 
erjtatter ihre jeder, jo würde ihnen niemand ihre Ware ab- 

nehmen. Im Beitungswejen aber findet anjcheinend jeder Pfuſcher 
lohnende Verwendung. Daflir forgen ſchon die vielen »Affärene«, 

Dasjelbe Blatt, dad auf der erjten Geite obigen Ausſpruch 

brachte, enthielt auf der zweiten den Saß: »Der Angeklagte, 

ein junger, völlig unbejcholtener Mann, wohnt ald Chambres 

garnijt bei den Eheleuten Schmidte., Alſo bie alte Geſchichte 
vom Splitter und vom Balten! B- 

— Gonlant, Das befannte faufmänniiche Fremdwort coulant 
tft mir neulich unter befonders nedifchen Umftänden begegnet. 

Sc bekomme ein Verzeichnis gebraudjter Bücher zu herabgefegten 
Preifen zugefendet, einen jogenannten Antiquariats-ſatalog«, 

abgefendet von Friedrich Meyer Buchhandlung in Leipzig. Auf 

der Annenfeite des Umſchlagblattes fteht eine Geſchäftsempfehlung 

deutſch, engliſch und franzöfiih. Hier ſiehen den deutſchen 

coulanteften Bedingungen in dem franzöfiihen Wortlaute — 
coulant tft doch franzöftichen Uriprungs und könnte mit entgegen- 

fommendb wiedergegeben werden — les conditions les plus avan- 
tageuses gegenüber, aljo die vorteilbafteiten. Und englisch find 

the most favorable conditions angeboten, die günftigiten. Ein 

Mangel an bezeichnendem Ausdruck befteht aljo Im Deutichen 
feineöwegs, eher fünnte die Wahl jchwer werben. Aber ein Fremd⸗ 



323 

wort, da8 in der fremde ſelbſt fremd ijt für diefen Fall, muß 
herbei. Warım? Darum! €. Henſchle. 

— Sammlung oberfähfiiger Bollswörter, Der unfern Lejern 
durch feine Schrift »Der Sachſe ald Zmweiipradjler« (vgl. vor. Nr. 

Sp. 298) befannte Schriftleiter des Dresdner Anzeigers Prof. 
Dr. Shumann hat fid) mit Prof. Dr. Dunger, Stadiſchulrat 

Dr. Lyon, Dr. Alfred Meiche, Prof. Dr. Karl Müller, Privat: 

dozent Dr. Reuſchel und Bürgerfchullehrer Martin Frieß zus 
jammengetan, um eine Sammlung oberjähfifcher Vollswörter in 

die Hand zu nehmen. Sie foll fich erftreden auf die Gebiete 

Dresden: Meihen-Nofjen, Lommahſch-Rieſa-Großenhain, Geit⸗— 
haln - Leianig, Döbeln » Chemnig =» Roßwein, Freiberg = Brand- 
Srauenftein= Bienenmühle: Altenberg, Frohburg- Borna, Grimma 

Oſchatz, Radeberg; nadı Süden und Dften würde eine Linie 
nördlich von Werdau nad) Zichopaus Altenberg: Pirna- Radeberg, 
nach Weiten die Pleiße die Grenze fein. Aber ſelbſt bei diefer 
Mugen Beihräntung der Aufgabe lann fie nur unter Mitwirfung 
aller heimatliebenden Sräfte diejes Wereiches zuftande gebracht 
werden, und fo ergeht denn auch an die oberjächfischen Leſer diefer 

Zeitſchrift die Aufforderung, alles was ihnen an Ausdrücken 
vollstümlicher Art befannt ift, mit ben Bedeutungen aufzuzeidnen 
und an ®Brof. Dr. Paul Schumann, Dresden-Altſtadt, 

oder auch an eines ber anderen Mitglieder des Ausſchuſſes ein- 

zufenden und dabei nichts zu gering zu achten. 8. B. Aus 
drüde für Verrichtungen des täglichen Lebens, efjen und trinfen, 

arbeiten, fpielen, jchlafen, fterben (töten) ufw. ufw., Bezeich— 

nungen für Geräte und Werkzeuge in allerlei Handwerten und 
Gewerben, für rtlichfeiten, Gebäude, Strafen oder Gaſſen, 
Feldfluren, Waldgegenden, Pflanzen und Tiere. Auch allerlei 
Nedendarten in Handel und Wandel (z. B. e Geſchigge dran 
machen — bei Feſtſetzung des Preifes entgegenfommen), Scherz-, 
Spott« und Liebfofungsworte, reden und »reime, alles ift 

willlommen. Ginzelne Wörter werden oft am beiten verſtänd— 

fih im Bufammenhange eines ganzen Sapes, eines Spruches 

und bergl. Wer den Bearbeitern eine Wohltat ermweifen will, 
ichreibe jeden Ausdruck auf einen befonderen Zettel. Unerläßlich 
ift neben ber Angabe der Bedeutung die des Ortes oder der 
Gegend, wo die Wörter tatfächlich gebraucht werben, notwendig 
aud), die Wörter in der Lautform aufzufchreiben, die fie in ber 

Mundart wirklich haben, nicht nur In der form, die fie nach der 

Meinung des Nufzeichners haben würden, wenn fie fchriftipradh: 
lid) wären. Auch die Unterjchiede der Ausſprache, die zwiſchen 

Dorf und Stadt wahrzunehmen find, follen berüdfichtigt werben. 

Doch genügt e8, wenn dad Gehörte annähernd richtig wieder: 
gegeben wird; die Kenntnis einer wilfenichaftlihen Lautſchrift 
wird nicht vorausgefeßt. 

Für die füddeutihen Mundarten find umfajjende Wörter: 

bücher ſchon gefchaffen oder noc im Werke, aud für Nieder 

deutſchland. Nur Mitteldeutichland ftand bisher zurüd. Nun 

aber bergen alle unjere Mundarten einen reichen Schatz von 

Wörtern, die der Schriftiprache überhaupt fremd ober nur in 
anderer Bedeutung befannt find. Wie oft behilft fih der »ge- 

bitdetee Deutjche mit einer farblojen, matten Gedankenmarke, 

wo ihm bie heimatlihe Mundart einen treffenden Vollsausdruck 

böte. Alſo einmal zur Verſtändigung zwifchen Bildung und 
Volk und jodann nicht minder zu der Inmer wieder notwendigen 

Pereiherung und Auffrifhung der Schriftiprahe haben die 
Hüter der Mutterfpradhe die Pflicht, den noch vorhandenen 

Neihtum unferer Vollsmundarten lennen zu lernen und durch 

feine Buchung vor dem lntergange zu bewahren. Und wer 

die bejonderen Aufammenhänge folder Bemühungen mit dem 
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Spracdiverein wiſſen will, ber jei nur an bie von Paul Bietich 
auögegangenen Anregungen umb trefflihen Darlegungen im 
Jahrgang 1897 umferer Zeitichrift Ep. 33— 39 u. Sp. 177f. 
erinnert. 

Zprechſaal. 
Erllärung. 

Herr Profeſſor Brenner hat mir in Nr. 10 der Beitfchrift 
in Form eined Wunſches Mut und Gewiſſenhaftigkeit abgeiprochen. 
Ob dleſe run Herabjepung eines Gegners in den Augen 
der Leſer von ihm vertretenen Sache fürberlich ift, möge er 
jelbjt beurteilen. Auf die Mahnung, mir eine Nummer ber 

itichrift und eines ihrer Beihefte gründlich anzufehen, erwidre 
ch, dab ic etwa zehn Jahre lang Mitglied des Sprachvereins 
gewejen bin und Beitichrift wie Beihefte während diejes Jahrzehnts 
ziemlich genau gelefen habe. Ich bin ausgetreten, weil mir bie 
von dem Verein veranlaßte Berbeutichung von Fremdwörtern 
allmählich bedenklich zu werden ‚ obwohl ich mit andern 
Seiten feiner Tätigfeit noch jet ſympathiſiere. Einen Verſuch 
zur Verftändigung über. die bei der Musmerzung von fyremb- 
mörtern Fra rn Ho Grenzen wird bie Borrebe zu ber in ben 
näditen Boden ericheinenden —— Auf des erſten Teil 
meiner »Sulturentwidlung im Spiegel des Lehnmworts« bringen. 
Es wird fich ja zeigen, ob der Spradjverein und feine Zeitſchrift 
meine ernſten und durchaus fachlichen Bedenfen, mit denen ich 
übrigens teineswegs allein jtehe, anerfennen wird. 

Friedrich Seiler (Ludau). 

Heren Dr, Seiler Mut und Gewifjenhaftigfeit überhaupt ab: 
zufprechen, ift mir natürlich nicht eingefallen; ich wünſchte aber 
dieje beiden Eigenichaften aud dem Spracverein gegenüber mehr 
betätigt, als ich biäher bei ihm beobachten fonnte.e Die Huke- 
rungen in Heilig® Zeitichrift, zumal der feindfelige Ton, verraten 
von Sympathie für irgend eine Wirkjamfeit unjeres Vereines gar 
nichts. Ich kann jene Äußerungen mit wirllichem Eindringen 
in bie Beftrebungen und Leiftungen des A. D. Spradivereins 
noch heute nicht in Einklang bringen. D. Brenner. 

Herr Direktor Seiler bat auf feine »Erflärunge deshalb nicht 
verzichten wollen, well er ſich durch die Ausführung in Wr. 10 
dieſer Zeitjchrift perſönlich verlegt fühlt. Aber er läft dabei ganz 
außer act, dab er den Streit vom Zaume gebrochen und die Abs 
wehr Brenners feinerjeits durch empfindlihe — noch dazu voll- 
tommen unbegründete — Herabjegung des Sprachvereins erjt 
herausgefordert hatte. j 

Dagegen kann jeder Verſuch einer fahlihen Verſtändigung 
bei dem Sprachverein und jeiner Zeitichrift zuverläffig auf ruhige 
Prüfung rechnen. Der Herausgeber. 

Dreieinhalbzinfige Schuldverſchreibungen. 

Dem Spradvereine und jeinen Beftrebungen ift es zu danken, 
dab man jept jtatt Prozent jo häufig v. 9. lieit: ene neue 
Anlelhe zu 3v H.; die Aktien verzinien fih zu 6 v. H. ufm. ulm. 
Aber man lieft nun auch häufig: »Die Ausgabe der 6 v. 9. An- 
leihe der und der Gejellichafte, »die 3 v. H. Konſols gaben geftern 
1 v. 9. nach⸗ ufw.; ja, fann man das wirklich leſen? Man fchreibt 
es umd druckt es, aber fefen? Wie denn? Eima »die ſechs— 
vomhundertige Anleihe · »die dreivomhunderten Konjold«? Nein! 
Die meiften werden dieſes >». H.« wumbeirrt wieder zu »pros 
—— auflöſen, und darum ſage ich: v. H. iſt eine trefiliche Ver— 
eutſchung für Prozent, aber nicht für prozentig. Nun haben 

wir >verzinsliche umd ſprechen z. B. von »öflerreichifchen ſilber⸗ 
verzinslichen Papieren«, aber »dreieinhalbverzinsiiche Konfols«? 
Das ift zu jchmwerfällig, und darum, meine ich, ſteht nichts im 
Wege, ein neues Eigenſchaftswort von Zins zu bilden, nämlich 
»zinſig·«, das biöher wohl nur in der Zujammenfegung »wachs- 
Kule: vorgelommen ift, alfo zu ſprechen von »ſechszinſigen 
Shinefen«, »dreieinhalbzinfigen Konſols« uſw. 6 man 
dieſe Verdeutſchung nicht überall anwenden, z. B. nicht von 
einer »zweizinfigen Karbolloöſung· ſprechen lann, ſchadet nichts. Kann 
man etwa einfach »zweiteilige Harbollöfung« ſagen? Sonſt bringt 
vielleicht ein findiger und deutichgefinnter Apothefer auch für die 
»zweiprozentige Löjung« eine brauchbare Berdeutichung. 
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Mein Vorſchlag wird auch dadurch nicht überflülfig, daß fo- 
eben (23. Sept.) die » Deutſche Beitung« einen anderen verbreitet, 
der in ber »Keltichrift für Dampfleſſel- und Maſchinenbetrieb « 
emacht worden ift und der dahin gebt, man folle »v. H.« ganz 
allen lajien und durch >Sundertjfel«e (Hl. abgelürt) erjegen, 
dann könne man z. B. aud in dem Sape »der Kaufmann rechnet 
nad; Prozenten«e das Fremdwort verdeutichen, was bei »vom 
Hundert« nicht möglich je. Das ift ganz hübſch, aber dak uns 
für »progentige ein deutſches Eigenjhaftswort jehlt, daran 
bat der Berfajjer diejes Vorſchlages auch nicht gedacht, denn 
von Ken = Konjolde wird er wohl nichts wiſſen 
mwolen, dba man es faum ausſprechen kann. Much das »Hun= 
deriftele ift ja eigentlich ſchon reichlich zungenbrecheriſch, und es 
dürfte nicht gar viel Ausficht auf Verbreitung haben, obſchon es 
jene Zetfchrift der preußlſchen Dampftefjel - Überwachungs: 
vereine in Zukunft ausſchließlich gebraucen will, denn »das 
Sapital verzinit ſich mit 3", Sundertjtelne iſt weniger 
deuilich, und ſpricht fi weniger fläflig, als »verzinit ſich 
mit 3", v. H.« Man fieht and hier wieder, dak wir für 
ein Fremdwort nicht immer mit einer Verbeutihung aus: 
fommen — man benfe an Interefie und Milieu und jo manches 
andere »vielfagende« Fremdwort —: in jenem Safe vom Kauf- 
mann u. ä., zum Beiſpiel »hier fommt es auf die Prozente 
an«, wo von »Brozenten« die Rede ift, verbeutfche man immer- 
bin durch Hunderiſtel, obgleih zu fürdten ift, daß mir das 

remdiwort da am fchlechteiten los werden, anderfelt® je nach dem 
uſammenhang andere Berbeutichungen wie » Binien», » Erträg« 

nid«, »Geminnanteile u. ä. pafjender erſcheinen werben; wo man 
aber von >5°,,* (Brozent) Ipriht, behalte man »v. H.« bei, das 
ſich ſchon weitejter Verbreitung erfreut, und wo ein Eigenihafts- 
wort erforderlich ift, verfuche man es einmal mit meinen » dreis 
zinfigen Schuldverſchrelbungen «. 

Bonn. JEW. 

Sur Schärfung des Spradgefübls. 

249) » Dad Haus war aus⸗ 249) Das Haus war auds 
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250) »Für unſer Stadt 

parlament, das deſſen Bor: 

fipender . . zu einer Sigung 
am geftrigen Abend in ben 

Saal des Kaufmannshaufes 
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250) Bu einer beſonders 
wichtigen Sigung war unfere 

Stadtvertretung (Stadbtverords 
neten⸗ VBerfammlung) von ihrem 

Vorfipenden... auf gejtern abend 

——— — — — 

verkauft und lieh es nicht 

an reihem Beifall für die ein⸗ 
zelnen Darfteller fehlen.« (Jei⸗ 
tung&bericht über eine Theaters 

verkauft; bie Zuſchauer ließen 

es nicht an reichem Beifall 

für die einzelnen Darjteller 
fehlen. 

vorftellung.) 

Haus · wird hier in doppeltem Sinne gebraudt. Auerft 

bezeichnet es die Gelamtheit ber im Theater vorhandenen 

Pläpe, ſodann die auf den Pläpen fipenden Zufchauer (vgl. 

Nr. 206). Man kann umbebenklih jagen: Das Haus war 
ausverfauft (db. b. die Pläpe); das Haus fpendete Beifall (d. h. 

bie Zufchauer). Aber man jollte nicht ein ſolches mehrdeutiges 

Wort in demjelben Sape im verjchiedenem Sinne gebrauchen. 

Noch ſchlimmer ift e&, wenn ein Rechtsanwalt jchreibt: ⸗JIn 

anliegender Vollmacht bes Klägers erhebe ich Klage« 

(mitget. von Meferendar Dr. Niedinger in Breslau). Er 
hätte jchreiben müſſen: »In Vollmacht des Klägers laut bei- 

liegender Urfunde.«e Denn die Vollmacht ald das Recht, 

jemand zu vertreten, fann man nicht beilegen, fondern nur 

die Vollmacht ald das Schriftjtid, das dieſes Recht beur- 

fundet. So hat man aud) an einem Sape biefer Zeitichrift 

1903, S. 221, nit mit Unrecht Anftoh genommen: »ein 

Mittagsmahl, das von dem Bredfauer Zweigverein ge- 
fpendet wurde und in gehobenjter Stimmung verlief. 

Benn man von einem Mittagsmable ſpricht, das geſpendet 
wird, jo denft man an den Preis ber Gedecke, am die Folge 

der Speijen, an bie aufgetragenen Weine; ein ſolches Dahl 
wird verzehrt, aber es lann keine gehobene Stimmung haben. 

Bem. Die Herren Pietich und Matthias nehmen an dem 
Doppeljinn der Worte Haus und Mittagsmahl feinen 
Anftop. 

einberufen Hatte, war bieje 
ein bejonder8 wichtiger Tag.« 

(Aus einer Kaſſeler Zeitung, 
mitget. von Bibliothelsdireftor 
Dr. Lohmeyer in Kafjel.) 

Eine Abendfigung ift fein Tag. »Am geftrigen Abend · 
kann man ftatt auf » Sigunge aud) auf »einberufert« beziehen; bie 

Einberufung hatte aber natürlid, vorher jtattgefunden. 

Seprüft von den Herren Behaghel, Brenner, Erbe, Gartner, 
Gombert, Heinke, U, Lohmeyer, Lyon, Matthias, Pietſch 
Saalfeld, Scheffler, Wappenhans, Wülfing. 

Bemerkungen über bie vorftehenden Säße, Beiträge u. a. bittet 
man einzujenden an Profeſſor Dr. Dunger in Dresden: Blauen, 
Kaiperftraße 125. 

in den Saal des Kauſmanns— 
haufes einberufen worden. 

Bücherſchau. 
W. Biötor, Deutſches Leſebuch (zugleich in der amtlichen 

Screibung), als Hilfsbuch zur Erwerbung einer mufter- 

gültigen Ausſprache herausgegeben. Erſter Teil. Fibel und 

erfied Leſebuch. Zweite, durchgejehene Auflage. Leipzig, Teubner 

1904. Xllu. 158 ©. fl. 8, geb. 3 A. 

Nicht als Schulbuch jo hier die jüngfte Beröffentlihung des 
angeiebenen Phonetilers beurteilt werden; Bietor hat in der 
1. Auflage (1899) erllärt, daß er vor allem auf den Einzel- 
gebraud) von jeiten der Lehrer hoffe, und id) erwarte, daß auch 
andere freunde unferer Spradhe an dem Büchlein lebhaften An— 
teil nehmen werben. 

Der Berf. hat in diefer Aufloge die »Ürläuterungen« am 
Schluß vermehrt und die offenen (kurzen) i, ü, u durchwegs be- 
zeichnet. Die Ausſprache, die er in beiden Muflagen lehrt, ift 
ping diefelbe, die Siebs in dem befannten Buch (1808) 
empfieblt. 

Der »Keblverjchlußlaute, d. i. das geräufhvolle Auftnaden 
der Stimmbänder, das in Norbdeutichland den anlautenden 
Bolalen vorausgeht, »ein leichter Huftenftoh« (S. 145), »in der 
ſüddeutſchen Ausiprache nicht gebräuchlich« und »im Funfigelang 
vermiedene (S. 4), gebört nach dem Berf. zum gung im 
Deutſch; er ſcheint ihm jo weſentlich, daß gleih am Anfang 
(S. 4 und 5) die Vokale nicht, wie die andern Laute, für fich, 
jondern mit bem Knackzeichen davor den Leſern vorgeführt werden. 
— [ber die Ausſprache der langen e.Zaute, vor denen das an 
Vorſchriften fo reihe Buch von Siebs unſchlüfſig Halt madıt, läht der 
Berf. die Schreibung enticheiden: man habe dann, aber auch nur dann 
das lange e offen auszulprechen, wenn ä geichrieben fteht. Belannt⸗ 
lich trif das, auch im der heutigen Gartens, meiftens die 
Umlautsse, alfo gerade folde e, die in ben Gegenden, wo man 
noch zweierlei lange e unterjcheidet, geſchloſſen —— 
werden. — Unbetonte geſchloſſene Volale, wie die o in Numero,')* 
Logis, läht er dehnen; er gibt zu, daß u und i in »Muſilant« 
von den Mitteldeutichen und den Süddeutichen »vertürzte werden, 
fügt aber hinzu: »Beſſer bleibt hier die Länge erhalten« (S. 158). 
Barum das befler jei, jagt er nicht. Wuch im edjt deutichen 
Wörtern will er umbetonte Volale nicht gern ganz berfürzen 
laſſen, wie 3. B. in den erſten Silben von »zufrieden«, »baran« 

1) Das Wort »Numero« gebraudt der Verf. auf den erften 
Seiten, wo er die ben einzelnen Leſeſtüchen vorgejepten Zahlen 
in Zautichriit wiedergibt. Gewiß fann man ein fjoldhes »1.«, 
»2.< ... »Numero Eind«, »Numero Zwei«... leſen; aber gerades 
zu vorſchreiben oder empfehlen würde ic das nicht. Wir haben 
ja eine nut verdeutichte Form dieſes Fremdwortes (Nummer), 
und jelbit diefes alte Fremdwort ijt bier, wie meiften®, übers 
jlüffig, weil »Zahle dasjelbe jagt — ganz abgeiehen davon daf 
bier auch »Zahle entbehrlich iht, weil jedermann weiß, dak 1, 
2... Zahlen find. 
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(vgl. »dran«). — Über die Musiprache der Diphthonge wäre eine 
fleine Belehrung zu wünjchen, oder eine befehrende Bezeichnung; 
er jchreibt nämlich für den Diphthong, mie man das jchon tm 
Altertum tat, zwei Volale, von denen der eine ben betonten 
Anfang angibt, der andere das (gewöhnlich nicht erreichte) Ziel 
ber Bewegung andeutet, z. B. ai, au. Nun bat er zwar ein 

für das »bis zur Unſilbigkeit verkürzte ie, nämlich i 
mifion Million), wendet es aber gerade da, wo es nad) meiner 
einung am notwendigiten wäre, im Diphthong ai, nicht an. 

Übrigens ließe fich die Einfilbigkeit des Diphthonges und die Niraft- 
dert - zwiſchen bejien beiden Enden auch anders durch die 
Schrift darftellen. — Das r follen wir mit der Bungenipige 
trillern, aljo das befannte Bühnen- und Bauern-r verwenden; 
nach Bolalen aber läßt uns der Verf. jept doch ſchon etwas nad: 
ein einziger Zungenſchlag genügte (S. 148). Ih fürdte nur, 
daß den Menichen mit Bäpfchen:r diefer Preller noch ſchwerer 
fallen werde, als ein Triller mit drei, vier Schlägen. — »Der 

finung des Verſchluſſes (bei p, t, h) folgt wenigitens vor be 
tontem Bolal und oft im Auslaut ein Hauch⸗ (S. 5); allein be= 

wird diefer Hauch in dem Buche nicht, nicht einmal bei 
‚ wo doch über die behauchte Ausiprache im richtigen Deutſch 

gar fein Zweiſel befteht. — Die g⸗-Frage läßt der Verf. immer 
noch offen, er geitattet dem Lefer durchwegs die Wahl zwiſchen 
tak und tach (Tag), lige und lije (Hege) ufw. Nur für die 
Wörter auf sig empfiehlt er die Ausiprache wie -ich, indem er 
die wie sit immer nur zwiſchen Klammern anmerft. — Die 
Doppeltonjenanten find in der Lautichrift von ben einfachen nicht 
unterichieben; es ift von ihnen auch in den »Erläuterungen« nicht 
die Nede. — In zufammenbängender Rede übliche Vereinfachungen 
ber Ausſprache unbetonter Wörter find nur in Anmerkungen vor 
ebradht. Erſt der II. Teil (1. Auflage 1902) nimmt die üblichen 
rzformen gleich im bie Tautliche Umſchrift der Lefeftüde auf; 

und auch dba verjährt ber Verf. ſehr zurücdhaltend. 
Die Lautzeihen find, aufer denen für die zwei ö-Laute, 

fehr deutlih. Es find die Zeichen der Association Phondtique 
Internationale, nur daß an die Spike der Votale ftatt der zwei 
franzöfiihen a⸗Laute, der deutichen Sprache angepafit, Übrigens 
—* * Natur der Volale beſſer entſprechend, ein einziges a 
geiept iſi. 

Der Sap iſt faſt ganz fehlerfrei, die Ausſtattung ſehr ges 

Innsbruck. Th. Gartner. 

Karl Müller-Fraureuth, Aus der Welt der Wörter. 
Vorträge über Gegenflände deutjcher Wortforihung. 230 ©. 
Mar Niemeyer, Halle a. S. 1904. Preis 4.4. 

Zehn gemeinverftändlihe Vorträge aus dem Gebiete der deut: 
ichen Sprade, die zum gröhten Teil in dem Zweigverein Dresden 
ehalten worden find, finden wir bier zu einer anfjprechenden 
mimlung vereinigt. Der Berf. iſt der Oberlehrer am Wettiner 

Gnmnafium zu Dresden Prof. Dr. Karl Müllers fraureuth, ein 
Schüler Rudolf Hildebrands, der fich durch feine Schriften über 
die beutichen Lügendichtungen, die Ritter- und Näuberromane 
und über einige ältere deurſche Grammatifen im Fachkreiſen einen ges 
adıteten Namen erworben hat. Auch den Mitgliedern des U. 5 
Spradywereins ift er fein fremder: denn drei von biefen Vorträgen 
find in der Zeitfchrift des Vereins bezw. in den Wiſſenſch Veis 
beiten abgedrudt. Der Gedanke, dieje Arbeiten, die zum Teil 
auch in anderen —— geleſenen Zeitſchriften beröffentiicht find, 
geſammelt herauszugeben und fie fo der gröheren Gemeinde von 
Spradjfreunden zugänglich zu machen, iſt mit Freude zu begrüßen. 
Eie lafien uns in der Tat nach vielen Seiten hin lehrreihe Ein» 
Hide tun in die »Welt der Würtere. Dies zeigen uns jchon die 
berichriften ber einzelnen Vorträge. Den Wortreictum unferer 

Sprache beleuchtet in einem Musichnitte der erfte Vortrag » Wie 
der Deutfche iprichte. Hier werden uns mehr ald 200 Wörter 
borgeführt, mit denen man im Deutichen ben Begriff fprechen aus- 
drüden kann. Fragen des Sprachgebrauchs werden behandelt in 
den Abichnitten »Bebeutungswandel der Wörter«, » Berftärkun 
des ſprachlichen Ausdrucks und »Schmüdende Beimörter«. Au 
die volfstümliche Seite der Sprache geht der Verf. ein in den 
Vorträgen über »Votstümliche Wortipiele« und »Bolfstümliche 
Namen der Arzneimirtele. Die Bedeutung der Vollsmundarten 
für die Erlenninis der Eigenart deuticher Stämme weiſt er nad) 
in der tg 9 »Deutjches Vollstum im Epiegel elfälfiicher 
Mundarte. Die Gejchichte der deutſchen Sproce berührt er in 
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den Abjchnitten »Die Wiederbelebung alter Wörter« und » Deutliche 
Wörter in der dee. Ein befonderd anmutenbes Gebiet be= 
handelt endlich der legte Vortrag »Das Kind und die Epradie«. 
Hier erzäblt und der Verf. eine Reihe reigender Geſchichichen aus 
dem Spradjleben des Kindes, bie für bad Berhältmis der Kinder 
zur Sprache bezeichnend find. Eo wenn z. B. ein huſtendes Find 
auf die Frage: »Haſt du dich verichludt?« lachend die Antwort 
aibt: »Nein, ich bin noch da.« Oder das Gefcichtchen von der 
Wonnegand. Als einmal Gänfebraten auf den Ttich fam, fragte 
ein fleines Mäbchen, ob das die Wonnegans fei, die in bem 
Liede Heil dir im Siegerfran; vorläme. Das Kind meinte bie 
Stelle: »Fühl' in des Thrones Glanz die hohe Wonne ganz, 
Liebling des Volts zu fein!« Auf einem ähnlichen Mikverftändnis 
beruht das Geichichtchen von der Kanone, Ein Knabe verlangt 
das »Soldatenlied« zu bören. Man weiß erſt nicht, was er 
damit meint; fchliehlich ftellt fich heraus, daß er das befannte 
Abenditeb »Boldne Abendionne« hören wollte, deſſen dritte Beile 
lautet: »Nie fann ohne (Kanone!) Wonne deinen Glanz ich jehn«. 

Alle diefe Vorträge find ein Beweis von der großen Sammel- 
tätigfeit und umfangreichen Belejenheit des Verf. Aber wenn fie 
auch auf wifjenichaftliher Grundlage beruhen, fo Hit doc das 

lehrte Nüftzeug beifeite gelafien; fie zeigen eine gefällige Dar- 
—— die zumeilen auch durch guten Humor gewürzt iſt. So 
fünnen fie namentlich auch unſeren Yweigvereinen empfohlen werben 
als Grundlage für anregende Beiprehungen an den Bereinsabenden. 

Dredben. Hermann Dunger. 

Dr. Emil Stern, Grillparzers Anfihten über Sprade 

und Stil. Programm der Staatsrealſchule I. Bez, Wien 1904. 

Die —— dieſer ſorgfältigen Unterſuchung laſſen ſich 
in folgenden Sägen des Verf. Senne: Grillparzer jhätt 
die Sprachkunft nicht hoch ein, ein fo großer Meiiter der Pro 
er geworden ift. Seine Begabung lag auf der Seite ſchöpferiſcher 
Geflaltungsttaft, die minutiöje Stilfunft lag ihm fern. Er bes 
fennt fih unummunden zu ftilitiihem Naturaliemus: »Dem 
eigentlichen Talent kommt ber wahre Ausdrud meijtens zugleich 
mit dem wahren Gebanten.e Bewußte Handhabung ftiliftiicher 
Stunft wird aber bei &. auch durch feine Art, dichteriich zu pros 
duzieren, auegeſchloſſen. Die Inſpirativn nennt er jeine Gott» - 
beit. Will er die Sprache eincd Echriftftellers loben, jo nennt 
er fie ein Maturjtüd. G. macht mit feinen ſtiliſtijchen Überzeu⸗ 
gungen Ernjt, infofern er die Sprache jo lebendig als möglich 
zu geftalten verfucht. Ein großer Nachteil ift, dab ihm die 
papierne Sprache der Kanzlei am nächſten lag; ein Beweis dafür 
iſt feine bäufige Verwendung von Perioden, obgleich er fie theores 
uſch als Krebsſchaden der deutſchen Sprache beirachtet. Auch die 
allzu reichlich verwendeten und oft ſtarken Parentheſen zeigen, 
daß ©. auf den Klang feiner Proſa wenig Gewicht feat und darauf 
rechnet, da fein Publitum die Erzählung left, nicht hört. Aus 
den Kanzleien ftammt fo manches Fremdwort ber alten Zeit, und 
im allgemeinen mag Grillparzers Nachſicht für die Fremdwörter 
aus feiner Lebensftellung zu erklären fein. Nachdem er in feiner 
Jugend eine gewiſſe Vorliebe für den Purismus jener Zeit ges 
zeigt hatte, jheint er jpäter den auf Reinigung ber Epradje ges 
richteten Beitrebungen nichts weniger ald freundlich gegenüber 
geitanden zu haben; in der Praxis jedod macht G. nur mäßigen 
Gebrauch von ben Fremdwörtern. 

Randeshut i. Schl. Richard Palleske. 

Deutſche Lyrik ſeit dem Ausgange der klafſſiſchen 

bis zur neueſten Zeit. Für den Schulgebrauch ausgewählt 
und herausgegeben von Dr. Ernſt Waſſerzleher, Direltor der 
ftädtifhen höheren Mädchenſchule und des Lehrerinnenſeminars 

zu Neumied. Leipzig. Mar Hefjes Verlag. 8. 321 ©. geb. 1,50 4. 

Eine vortrefilihe Sammlung! Nicht um irgend einem Bers 
—— Abſatz zu verſchaffen, ſondern rein um der Sache willen 
gibt uns der Herausgeber fein bedächtig die berrlichiten Proben 
unferer Dichter aus dem 19. Jahrhundert, darunter auch jeltener 
zugängliche Dichtungen. Das Wert paht darum aud für die 
Schule des Lebens und jet nicht bloß Eltern und Erziehern, 
jondern auch allen denen beſtens empfoblen, die Sprachſchönheit 
und Spradreinheit aus den lauterften Quellen ſchöpſen wollen. 

Günther Saaljeld. 
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Seitungsiban. 
Auffäpe in Beitungen und Zeitfchriften. 

Die Sprahenfrage in den beutfhen Kolonien. Bon 
Schreiber. Neue Preuß. (Sreuz =) Zeitung Wr. 465 dv. 8. Oft. 1904. 

Biele in den beutjchen Kolonien lebende Deutiche leiften be= 
quem und gebanfenlos der engliichen Sprache und Mache dadurch 
Borihub, daß fie fich engliſch oder durch Pidginengliſch mit den 
Eingeborenen verftändigen. Für den Emithaiten fann bloß in 
Frage fommen, ob die Eingebomen die deutſche Sprache oder 
die Deutihen bie der Eingebornen lernen follen. Der Verſaſſer 
befürwortet weber nad) dem Vorbild der Holländer jenen, noch nad) 
dem der Engländer diefen Weg allein einzujchlagen, um fünftig zu 
einer einheitlichen Verfehräfprache mit und zwiſchen ben — 

emein zerſplitterten Stämmen zu gelangen und fie ſittlich und 
gen zu heben, ſondern beide zugleih. Sein Beamter, kein 

ufmann, fein Pflanger unterlajje es, die Sprache der Eins 
gebornen zu erlernen, feiner aber auch, jeiner Mutterſprache bei 
den Eingebornen Eingang zu verfhaffen und nur ihr! Str. 

Joſeph Lammertz. I Woran erfennt man die Kürze 
oder Länge der GSelbjtlaute? IT. Die Anordnung des 
Rechtſchreibeſtoffes nad dem Klange ber Laute. III. Die 

Begründung der Groß- und Kleinſchreibung durch die 
Sprachlehre. IV. Der Apoſtroph eine Kinderei? V. So! 
Eine Rechtſchreibe-Plauderei. — Wufjag II und III in den 

Nummern 27—29 und 30—33 ber Donaumwörther » Katholifchen 

Schulzeitung«; die anderen in Nr. 26, 41 und 44 ber Madjener 
»Rheiniſch⸗ Weftfäliichen Schufzeitung«. 

Der BVerfafjer verfolgt (wie in ben Spalte 266 beiprodhenen 
wei Abhandlungen) den löblichen Zweck, die Sehnfucht nad Eins 

t, Einfahheit und Folgerichtigleit der Nechtichreibung zu bes 
friedigen, zu welchem Zwecke er auch Schreibweifen bejpricht, die 
nicht In dem amtlichen Regelbuche feitgelegt find. Much von den 
bler gemachten Vorſchlägen werden mande auf Widerſpruch 
ltoßen; im ganzen aber verdienen diefe auf jorgfältiger Beobachtung 
und reiher-Erfahrung. berubenden Ausführungen volle Beachtung. 
Befonders erfreulich tft, dab Lammerp (im I und II) im Gegenſaß 
gegen den vielfach herrichenden Grundſatz ⸗Es mu durchs Aug’ 
hinein dem Ohre zu feinem Mechte verhilft; anſprechend ijt 
namentlich (in 11) die Unterſcheidung der fünf Fälle: Gleichſchrei- 
bung, ftetige —— nachweisbare (beſſer wohl: er: 
Närbarc) Andersſchreibung, nicht nachweisbare (nicht erllärbare) 
Andersſchreibung, widerſprechende Andersſchreibung. — An Auf: 
ſatz III ſucht Sammerg insbeſondere bie Begriffe Haupts, Für— 
und Zahlwort aufs genaueſte zu beſtimmen und gegeneinander 
abzugrenzen; in IV verteidigt er das Häfchen gegen Bufımanng 
unberedhtigten Spott; Nr. V beichäftigt fich mit der ſchwierigen 
Frage, wann »ſo« mit einem machfolgenden Eigenichaftss oder 
Umitandswort zufammenzufcreiben jei. — Bon Einzelheiten möch— 
tem wir nur zwei herausgreifen. In III, S.237, Anm. 2 wird 
ber Nusdrud »Gebanfendingmwort« ala jonderbar bezeichnet. Wir 
eben zu, dab er jüngeren Schülern unverſtändlich ift; für bieje 
t er auch nicht bejtimmt Daß es aber Gedanfendinge gibt, iſt 

unfered Erachtens unbeitreitbar; vergl. die Säße: »es ift ein köſtlich 
Ding, dem Herrn dariten« umd »(Wott,) der große Dinge tut«, 
— Daß die Verbindung von »foe mit »oft«, »jehre, >wenige, 
wenn fie ald Fugewort ericheint, jedenfalls getrennt zu ſchreiben 
fei, will und nicht einlenchten; auch für die zufammengehörigen 
Bindewörter »fooft — joofte, »ſoſehr — fojehre, »fowenig — jo: 
wenige möchten wir die Zuſammenſchreibung vorziehen. 

Ludwigsburg. Karl Erbe. 

Skizzen zu einem neuen Bildungsidenl. Von Dr. Raul 

Harms. — Tägliche Nundichau vom 23. August 1904 und folgende, 
Mir Bezugnahme auf ein Büchlein von Gurlitt: „Der Deutfche 

und fein Vaterland“. ftellt der Werfafier feit, dak wir auf bie 
gefündere Bahn einer Entwidiung, die dem Deutfchen neue Lebens— 
bedingungen ermöglicht, nur durch gänzliche Umänderung unſeres 
Schulwejens fommen können. Denn alles, was biäher auf diefem 
Gebiete geſchehen fei, fei nur Flickwerk geweien und habe weder 
die Sozialdemokratie noch den die legten ‘Hefte freien Bürgertums er- 
drüdenden Bureaufratitmus zu befämpfen vermoct. Sie jei an 
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Goethe und Bismarck zu achtlos vorlbergegangen. Um wirklich 
Deutſch zum Mittelpunft des Unterrichts machen zu fünnen, 
müfje man den Mut haben, Latein und Griechiſch endgilltig über 
Bord zu werfen. Vielmehr lehre man das Wefen der Sprache 
verfiehen an der Mutterſprache. Man beginne mit der heutigen 
Sprache und fteige zur Kenntnis des Mittels und Althochdeutſchen 
und des Gotlihen auf. Wenn unſere Primaner erft Wulfila 
leſen fönnten ftatt Tacitus, würden fie einmal die Viegiamteit 
des Geiſtes wiebererlangen, die uns verloren gegangen ſei, und 
ſodann ben jegt alles wiſſenſchaftliche Beſtreben beherrichenden 
Gedanken verftehen lernen, daß alles, was ift, die Frucht or- 
ganiſchen Wachſens fe. Am Literaturumterricht feien Goethe, 
Scopenhauer(!) und Bidmard, aber auch Tolftoi, Xbjen(!) und 
Sola() mebr als bieher zu berüdjichtigen, in der Kunſt fei für 

ichard Wagner BVerftändnis zu ermeden und ſchließlich der 
Menſch als organiſches Welen im Nahmen der Natur begreifs 
lich zu machen. — Man jieht, die Ziele find fo geftedt, ah für 
ihre Gefamtheit kaum einzelne zu gewinnen jein dürften. 

Dar Erbe. 

Sotthold Deile, »Die Stellung ber höheren Schulen 
zu den Fremdwörtern.«“ — Neins Pädag. Studien (N. F. 
XXIII, 141— 153). 

Bon den eigentlichen Fremdwörtern find zu unterjdeiben bie 
fremden Husdrüde (Prätor, Konful) und die Lehnwörter. 
Sie müjjen bleiben. Ebenſo die unentbehrlichen Fremdwörter. 
Das find ſolche ſachwiſſenſchaftlichen Ausdrücke, die, wie Philofopbie, 
Theologie, kurz den weiten Inhalt eines Begrifies —— 
und Gemeingut aller gebildeten Völler ſind; ferner erſtarrte Wort- 
bildungen für ganz beftimmte geichichtliche Tatſachen (Inveftitur- 
ftreit) oder für eigenartige Verhältnifie und Begriffe (Romantif, 
Byhzantinismus), ſowie auch gebräuchliche Titel und Bezeichnungen 
von Schularten und Schulllafjen. Entbehrlich jind vor allem 
die Fremdausdrucke des Umgangs, Verkehrs und die allgemein- 
wifjenichaftlihen. Ihnen u oder gleichgültig gegenüberftehen 
bedeutet Unwahrhaftigkeit in Gedanken und Gefinnung, Bequem 
licheit, berechnende Eitelteit, Mangel an vaterländijchem Empfinden, 
alfo Fehler des fittlihen Charakterd. Da fie außerdem nur für 
ben verſtändlich find, der Iprachlicher Bildung teilbaftig zu werden 
in der Lage ift, fo ſchaffen fie für die höhere Klaſſe des Voltes 
eine bejondere Sprache und vertiefen die luft zwiſchen ben 
Ständen. Die Fremdlinge zu befämpfen ift alfo Pflicht der 
Schule, nicht nur meil fie zur Pflege guter und reiner vater: 
ländifcer Mede anleiten foll, fondern jene liegt auch in ihren 
allgemeinen Erziehungsaufgaben. Sie hat fich bis jept am 
wenigjien an dem rühmlichen Kampfe beteiligt. Aber auch diefe 
Arbeit für die Zukunft ift ein wichtiger Teil ihrer Tätigfeit. 
Ihre Mittel find teild vorbereitend: überall jchlichte deutfche 
Ausdrüde, beſonders bei den Überjepgungen aus den fremds 
Iprachen; das Beifpiel des Lehrers; vorfichtige Auswahl jeglichen 
Leleftoffes; Einwirkung auf Verfafier und Verleger von Lehr: 
und Übungsbühern; Bejeitigung der entbehrlihen Fremdwörter 
in den Wörterverzeichnifien für die deutſche Nechtichreibung; teils 
unmittelbare Einwirkung auf den Willen der Schüler durch 
Lehre und Gewöhnung, die das BVerftändnis für die Schönheit 
und ben Meichtum der deutichen Sprache und ihre Entwidlung 
verfolgt. Das iſt vor allem Sache des bdeutichen Unterrichts an 
den Meijterwerfen der Literatur und den Wufläpen. Jahres— 
berichte und wiſſenſchaftliche Beilagen müſſen auch vorbildlich fein. 
Ausdeutende Beiprehung ber aebräuchlicen Fremd: und Lehm— 
wörter in allem Unterrichte kann für bildungsgeichichtliche Einficht 
Nupen ftiften. Das ift der beherzigenäwerte Inhalt des Aufiopes. 

Stettin. Fiſcher. 

Brieftaften. 
Die Schriftleitung bittet, alle Anfragen mit Namensunter: 

ihrift und Wohnungsangabe zu verjehen, damit die für ben 
Brieflaften ungeeigneten brieflih beantwortet werden können. 

Herrn L. . . . Montiany bei Metz. Die Rebentart »ind 
Vodshorn jagen« (früher immer: in ein Bodshom jagen oder 
zwingen) wird jept von Rudolf Wuſtmann (Grenzboten vom 18. Juni 
1903) und U. Götze (Beitfchr. F. deutiche Wortforich. IV, 4, 330F.) auf 
bie Früchte des Bodshorntlees (Trigonella foenum graecum) zus 
rüdgeführt, die noch heute z. B. in Tirol als »Bodshörndl« bes 
zeichnet werden. Wie man von dem Eingeichüchterten, der »ganz 
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Hein wird«e, in volfstümlich ſcherzhafter Übertreibung fagt: »er 
frieht in ein Mauſeloch⸗, jo hat aud das Pilanzenreich Bilder 

Bezeichnung eines folchen winzig Heinen Raumes geliefert. 
Ehen alther von der Vogelwelde jagt: min herze swebt in 
sunnen hö: daz jaget der winter in ein strö; und noch heute 
bejteht in Schwaben die Hedensart: einen in einen Strobhalm 
ſchwähze. Bu derſelben Borjtellung eignen ſich nun auch jehr 
wohl die ſchmalen, fichelartig qefrümmten Hülfen des Bodshorn- 
Mees, ber früher als hHeilträftig viel gebaut- wurde und dem Vor— 
ftellungäfreije des Wolfes jicher eine ganz vertraute Erjcheinun 
war, Dean könnte auch an das Sohanniäbrot denken, da® a 
(in Öfterreich) »Bodhörmdl« genannt wird und ſchon im Gotiſchen 
haurn hieß. Der ſinnliche Hintergrund wäre dabei berjelbe. 
Später hat man dann offenbar an das wirlliche Horn des Ziegen» 
bodes gedacht, ohme indes die Grundanſchauung aufzugeben. So 
heißt es im Lohenfteins Gleopatra: »der in ein Bodshorn 
kroch, als ich den Brutus trieb umd Caſſius aus Rome; vgl. 
das alte Sprücdlein: »da die Treue war verlorn, kroch fie in 
ein Zäügerborn, der Jäger blies fie in ben Wind, das madıt, 
dab man fie jelten findt«e. Das immer jlärtere Verblajjen der 
ſinnlichen Vorſtellung hat dann zur Erſeßung des urſprünglich 
allein berechtigten und bezeugten unbeſtimmten Artikels (im ein 
Bockshorn) durch den beſtimmten (ind Bockshorn) geführt. — 
Dean jagt: »er ſtrotzt von Gejumdheit«; denn »ftropen« ift ſoviel 
wie »zum Wufplapen voll feine, und mit dem Begriffe des Voll⸗ 
ſeins läßt ſich füglich nur »von« verbinden. Wir haben aud in 
ben Wörterbüchern nur Belege für »von« gefunden. Die Ber- 
wendung bed Verhältniäwortes »vor« iſt nicht zu billigen; jie 
beruht auf einer unklaren Erjafjung des Begriffes »ſſrotzen«. 
Richtig ft »vor« zur Angabe des Grumdes bei Ausdrüden wie 
>plagen, beritens«, 3. B. »er plaßt vor Neid, berfiet vor Wute; 
aber »jtrogen« iſt eben noch fein Plagen, fondern nur ein »Boll- 
feine. — Dan fann beides jagen: »ähnlicdy verhält es fid) mit« 
und »bei einem Kindes, jedoch mit einem leichten Wedeutungs- 
unterſchlede. » Mite jtellt das Kind ſelbſt in den Mittelpunkt 
der Betrachtung, »bei« dagegen weiſt auf Ericheinungen oder 
Berhältnifie hin, die an einem finde in Belradht fommen. Es 
iit Mar, dat im einzelnen Falle oft beide Muffafiungen zuläffig 
find. — Man pflegt zu jagen: »von (aus) der Hand in den 
Mund ebene, wubei das Berhältniswort »in« zumeilen auch durch 
»zu« erjept wird. Danadı ergeben fid vier Möglichkeiten, die 
alle mit Haffiihen Beugnijien belegt werden lünnen: »von der 
Hand in den Mund« (Freiligrath), »aus der Hand in den Mund« 
(Goethe, Treitſchte), »von der Hand zum Munde (Niebubr), 
aus der Hand zum Munde (Goethe), Dagegen iſt die artitel- 
loje Fügung »von Hand zu Munde ungebräudlidy; wir können 
dafür nur eine Goethiſche Stelle anführen: »ais wenn das jo 
von Hand zu Munde ginge, und bier ift offenbar das Vers— 
bebirfnis für die ungewöhnliche Form verantwortlich zu machen. 

Herm K. Hochfelden. Sie wüniden eine Deutung 
ded Wortes »Mictes, wie es in einer beitimmten Anwendung 
im Eifäffiichen erſcheint. Dort bejteht nämlich der Brauch, daß 
junge Drejher zur Strafe für ein Vergeben in der Scheune eine 
»Niete« befommen; zu diefem Zwece wird ein Knebel quer über 
das Kreuz des Vetreffenden gelegt und mit einem anderen Knebel 
ber Länge nach darauf geicdhlagen, ein begreiflicherweiſe fehr 
Ichmerzhafted Berfahren. Wir vermuten, daß bier nichts ala 
eine Übertragung des Begriffes »nieten« (— fejthämmern) vors 
liegt, nur dab die Voritellung des Vefeftigens vor der des 
Schlagens ganz zurüdgetreten it. Der Vollsmund liebt es, das 
Prügeln mit einer der zahlreichen »Ichlagenden Hukerungen« des 
Handwerlers zu vergleichen. Da wird nicht nur »gedroichen«e und 
»gefeilte, jondern aucd (in der Echlilerjpradye) »verlötete und 
endlich (nach Schmellers Bayeriſchem Wörierbuche: um München) 
»genietete Das elfäjfiihe eine Niete befommene ließe ſich 
bier zwanglos anreihen. »Die Niete« aber ijt eine alte Neben- 
form zu dem fchriftgemäßeren: »der (dad) Niete, die noch heute | 
landidaftlich weit verbreitet und doch wohl auch elſäſſiſch ift. 

Herin I. €. ..., Hannover. Den formen »dem Belangen, 
die Belangen« (im Sinne von nterefje), die in der Beirjchriit 
des Alldeutihen Verbandes häufig begegnen, liegt vermutlich die 
um —— erhobene Nennjorm »da® Belangene zugrunde. 

s Icheint uns aber eine ziemlich willkürliche und überjlüffige 
Neuerung zu fein jür das ältere »der Belange, das jept nebit 
ben Hufammenjepungen »belangreih« und »beianglos« vielfach 
mit Glüd für die Sippe von »nterefie« gebraucht wird (vgl. 
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Zahrg. 1903, Sp. 324). Vielleicht hat der Wunſch, eine Mehr- 
zahlform zu bilden, zu jener Neuerung geführt. Wir würden 
aber lieber noch die Piuralform »die Belangee jehen als das ganz 
ungewöhnliche ·das, bie Belangen«. 

Herrn ©...., Bien. Wenn in den Zeitungen, namentlich 
in den öfterreichiichen, die Wendung »eine Rolle jpielen« bis zum 
Überdrufje angewandt wird, fo zeugt das freilih von Geſchmack⸗ 
lofigfeit oder Ausdrudsarmut. Aber an fich ift die Verwendung 
jener bildlichen Redensart auch für leblofe Gegenſtände oder 
Verhältnifie fchwerlich zu verwerfen. Der Vergleih nicht nur 
der Schaubühne mit der Welt, ſondern aud) umgelehrt der Welt 
mit einer Schaubühne ift uns ſehr ge Und die ernfteften 
Dinge der Weltgeihichte können dem Beichauer als ein Drama 
eriheinen, in dem die Beteiligten dieſe und jene Rolle fpielen. 
Es entſpricht alſo nur dem ganzen Auge unſeres Denkens und 
Medens, wenn wir im weiterer Übertragung auch abgezogene 
Begriffe, wenn wir Verhältnifie, Zeititrömungen ufw. als ban- 
deinde Berjonen eines Dramas auffafien und aljo jagen: »bie 
foztale Not, die Cholera, der Krieg, die franzöjiiche Revolution 
fptelt eine Rolle· Man denfe an Gemälde wie die apotalyp= 
tiihen Reiter von Cornelius, die Börliniche Peſt oder den 
Studien Sirieg; da Kat man die unheimiihen Mächte, die im 
Bölferleben eine jo verhängniävolle ⸗Rolle jpielene, leibhaftig 
vor fih. Aber freilich die ftete Anwendung immer desſelben 
Bildes wird zum »Infuges; und es ftehen ja genug andere 
Nusdrüde zur Verfügung. 

Herm E.B,..., Torgau. Daß man das Ausiheiden bes 
Eifengehalts aus einem jtark eijenhaltigen Waſſer nur mit »emt- 
eifenen«, nicht aber mit »enteifen« bezeichnen darf, iſt ſchon ein= 
mal Jahrg. 1899, Sp. 128 betont worden. Das n von »Eiien« 
ift eim wejentlicher Bejtandteil de8 Wortjtammes und darf des— 
halb nicht wegfallen, vgl. »zeichnen, regten« von »Beichen, Regen⸗ 
»Enteijene lönnte man nur von ·Elsẽ ableiten. Für »enteilenen« 
liche ſich aud) »enteifnene jagen (oder wohl richtiger: fchreiben), 
ja leßtere form wird durch »zeichnen, regnen« empfohlen. Die 
Behandlung des zweiten Mittelworts (»enteijnete-oder senteilent«?) 
muß fich vernänfiigermeife nadı den bereits bejtchenden Vorbildern 
richten; freilich jteht hier die Schriftipradye (»geregnet, gezeichnete) 
nicht in Ginffang mit der überwiegenden Ausiprahe in uns 
ezwungener Mede (»geregent, gezeihente; ſ. Nüheres barliber 

Sabın. 1899, Sp. 18611.). Solange bier fein Ausgleich geihafien 
ift, wird man gut fun, »enteijnet« zu fdhreiben, das man immer- 
bin als »enteifent« ausſprechen mag. — In dem Ausdrude »er 
will es nicht Wort haben« iſt »ese der alte Wesfall zu »eie, 
der in der alten Spradye vom Wer: und Wenfalle lautlich ge 
ſchieden war (1. 4. Fall ez, 2. fall es), heute aber nur noch in 
einzelnen formelhaften Wendungen erhalten iſt und nicht mehr 
ala Wesfall empfunden wird, jondern mit dem Wenfalle, mie 
lautlico, jo auch begrifjlic, zufammengefallen iſt. So: ich bin es 
zufrieden (froh), er iſt e8 wert (würdig), fie haben’s fein Gewinn. 
»Er will es nicht Wort haben« ift alfo joviel wie: »er will defien 
nicht Wort haben«, und »Wort haben einer Sadje« iſt = mit 
feinem Worte für eine Sadje (etwas vorher Gejagtes) einitehen. 
Ahnlich jagte man früher auch: »eined Dinges geitehene — für 
etwas einftehen. — Das Wort »Halbe« (— mweiblicyes Kalb, das 
über ein Jahr fit und noch nicht gefalbt Hat, aljo in der Mitte 
zwiichen Kalb und Kuh) ift noch heute mundarilich (mittel= und 
oberdeutich) weit verbreitet. Ob irgendipo mit dem Worte der 
Begriff des weiblichen Kalbes jchlechtbin verbunden wird, wiſſen 
wir nicht; gefunden haben wir darüber nichts. Wohl aber wird 
ber Begriff von »Halbe« nad) der anderen Seite bin ausgedehnt. 
Im Sächſiſchen wird das Tier no in der erjten Zeit nach dem 
(erften) Kalben jo genannt, im Schweizeriihen felbit bis e& zum 
zweiten Male trägt. So ericheint auch bei Martin Opip eine 
fäugende Halbe. Gleichbedeutend mit »Kalbee im engeren Sinne 
find: »Stalbin«, »Salbel« (ihwäbiich), »Färfe« (mittels und nieder⸗ 
beutich), Quee · oder »Diueen« (ntederdeutich); auch »Rind« wird 

landſchaftlich in gleihem Sinne verwandt. — Die Bewohner der 
Injel Eypern als »Gyprioten« zu bezeidmen, liegt für den Deut- 
ichen feine Beranlafjung vor. Drag der Franzoſe und Engländer 
immerbin Cypriot jagen nach neugriehiichem Borbilde (denn alt- 
griechiſch iſt nur Adzaosog, latelnijch Cyprius): wir können bier 
die fremdartige Endung ebeniogut entbehren wie in »Athenienier, 
Japaneſe. u a. In einem Auffape der Grenzboten (Juni 1904) 
finden wir durchweg » Cyprioten«, offenbar nad dem Engliichen. 
Es ſcheint, als ob erit jeit Beginn der engliichen Verwaltung die 
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Form »Enpriot«e aud bei uns aufgelommen oder menigiten® 
häufiger geworden jei. früher fagte man »Epprier«, jo fteht’s 

2. in Wörterbüchern, auch in der Schlegel: Tiedihen Über: 
h ung bes Othello (II, 1. III, 3), oder auch »Gyprer« (ebenda 
1, 3 »@yprerwichtes). Und dieje Formen follten beibehalten oder 
wieder eingeführt werben, zumal die zweite, mie auch »Syrer, 
Afigrere u. a. den Formen »Syrier, Afigrier« vorzuziehen find. 
„Eyperner« ift ausgejchlofien, weil das n nit zum Stamme 
ehört; es ift auc ganz ungebräuchlich. Endlich »der Cyper« zu 
— nach dem Mujter »Bommer: Bommern«, wäre recht gewagt 

und ausfictslos. Die Form »Eyperweine (Wieland jagt »Cypern- 
mein«) erllärt fi) wohl entweder als Ablürzung von »Cypern⸗ 
mwein« ober geht auf eine ältere Form des Inſelnamens » Eyper« 
zurüd, die ich freilich nicht nachweifen fan, die aber doch wohl 
borauszufegen ift. Ebenſo »Enperfrieg«e (SchlegelsTied Dihello 
I], 1), »Gnperlage«e. Als Eigenſchaftswort hat die Form »schprild« 
zu gelten. Endlich, fei noch darauf bingemwiejen, daß die Sarras 
zinſche Einheitsjchreibung » Zypern, Zyperwein« mit z vorjchreibt. 

Herrn X. . .· Un der Schreibweie »Charlottenburg« fünnen 
wir nichts ändern. Die Ortdnamen find Über die neue Recht— 
Krekung, in Preußen wenigftens, erhaben; ja bie Feſthaltung 
ed th in Ortdnamen iſt ausdrüdlid verfügt worden. Nur in 

Württemberg iſt die neue Schreibung teilweije auch für die Orts— 
namen eingeführt (f. Ep. 258). Aber jelbit dem Bornamen »Char- 
lotte« ift von ber neuen Rechtſchreibung das ch gelafien worden, 
um jo weniger iſt alſo an »Charlottenburge zu rütteln und dafür 
»Scarlotienburge zu ſchreiben. — Weshalb es ferner eigentlich 
»Sarlottenburge heißen müßte, wie Sie meinen, ſehen wir nicht 
ein. Das Schloß ift nach der preußiichen Kö 33 Sophie Char⸗ 
lotte benannt worden; bier hat alſo die franzöſſſche Namensform 
Charlotte zu gelten, nicht die italienische Carlotta. Auguniten 
der leteren Form darf man fi) auch nicht auf bie Villa Car- 
lotta am Komer See berufen, die ihren Namen der preuklichen | 
—— Charlotte verdantt; denn bier liegt offenkundig eine 

pafjung an das Land vor, in dem jene Beligung liegt. Man 
lann auch nicht jogen, daß es flatt »Charlotte« Überhaupt »Sar- 
lottee heijen mühte. Denn diejer Name ift bei uns eben in der 
franzöfiihen Form üblich geworden; ein »Slarlotte« gibt e8 nicht. 

rm MN... ., Seipaig. Zur Erklärung des Ausdrudes 
»fäblihes Schafe, der in Halberitadt und Aſchersleben üblich ift, 
feben wir hierher, was Danneil in feinem Wörterbuche der alt: 
märfifch=plattdeutichen Mundart bringt: »Kaow, Käöw, ber 
uften und Schnupfen, Adj. käöwsch, das auch von einer 

niheit der Schaſe gebraudt wirde. ao bezeichnet einen 
3 a und o liegenden Laut, ebenſo ſteht äö zwiſchen ä und 
; dem mundarilichen käöwsch entipridt genau ein hochdeutſches 

»täbiich«e. Genaueres über die Urt diejer Krankheit künnen wir 
nicht beibringen. 

»da« hinter >zumal« auf Sp. 259 (zumal der finngemähe Aus- 
drud ...*) beruht nicht auf einem Drudfehler, fondern tft jo ges 
wollt, »ſumal · für >zumal da« fit durchaus richtig und ſchon 
wiederholt in diejen Blättern in Schuß genommen worden (vgl. 
1902, Ep. 300 und befonders ganz türzlih 194, Ep. 43), — 
Barum joll man nicht jagen können: »ich wurde angenehm ent: 
tänfcht?« »Enttäufchene ift ſoblel wie »von einer Täufhung bes 
freiene. Nun iſt wohl meiſtens mit der Täufhung ber Begriff 
einer angenehmen Tee aber doch nicht not= 
wendig. ch kann mid 3. B. Über den Charakter eined Menichen 
auch derart täufcen, daß ic ihn für unredlich halte. Werde 
id dann von dem Gegentelle überzeugt, fo tft das eine angenehme 
Enträufchung. Und 9 fann ich überall, wo ich etwas Unan—⸗ 
genehmes —— oder erwartet Habe, angenehm enttäufcht 
werden. — Db es heiken muß: »nach 1'/, (1'/,) Jahren · oder 
»Jahre«, hängt davon ab, wie man die Zahlen ausipricht. Es 
tft zu fagen: »nach ein und einem Bterteljahre (halben Jahre)r, 
aber »nad) ein einviertel (fünf viertel) Jahren, ein einhalb 
(anderthalb) Jahren · In dem zweiten Falle verbinden wir mit 
dem zu einer Ginheit gewordenen Zablbegriffe die Vorſtellung 
einer Mehrheit, auch wenn die zivei Jahre nicht voll jind. Da, 
ed muß auch heißen: »nacı °/, Jahren (drei Bierteljahren).. Die 
Verwendung der Mehrzahliorm »Yahre« erllärt ſich bier daraus, 
da » Bıertele und »Jahr« eine einheitliche Verbindung eingegangen 
find, daß aljo gar nicht von mehreren Jahren, jondern von 
mehreren Bierteljahren die Rede fit. 
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Herm R. St... ., Heidelberg. »Das vergeffene Taſchen⸗ 
tuch· iſt micht ebenfo gutes Deutich wie »die verlorene Hand⸗ 
ſchrift - Das Mittelmort in attributiver Stellung dient vor- 
zuptmeife zur Bezeichnung von Buftänden Das ift der Fall 

»ber verlorenen Handſchrift, dem vergriffenen Bude, dem 
verblühten Baume« u. ä., fie find verloren, vergriffen, verblüßt. 
Anders verhält es ſich mit bem »vergejienen Tajchentucee. es 
ift um jo härter, als man die Bezeichnung der Perſon vermißt, 
welche vergejjen hat. Mber auch »das von mir vergeffene Taſchen⸗ 
tuche ijt minder gut alö ein Beziehungsfag: »das Taſchentuch, 
das ich vergeflen habe«. 

Herm v. R. . . . Olden er Die Mehrzahl von »Hartofjel« 
heißt »KHartoffeln«. Die weibli Wörter auf sel bilden, wie 
die weitaus meiften weibliden Wörter überhaupt, ihre Mehrzahl 
mit n, 3. B. »Trüffeln, Awiebeln, Miipeln, Wurzeln« u. v. a. 
Die Weglafiung des n ijt eine Nachläffigfeit, die leider heute 
nicht ſelten ift, zumal wenn es fid) um Gerichte handelt, 3. B. 
»eine Schüjjel rottartoffele. Oder follte hier gar feine Dieter 

{ vorliegen, jondern eine folleftive Einzabl, wie »Obft«? Auch 
m fteht aber der gute Spradhgebraud; entgegen. — Für 

Militaria bietet das Verdeutſchungsbuch »die Amtäfpradhes: 
»Heeredangelegenheiten, Heerdienſtſachen, Soldatenjade, Soldas 
tenbriefe. Aber auch ⸗eerſache · da8 Sie vorichlagen, oder 
beſſer wohl »Heeresſache wäre em geeigneter Erſatz. K. ©. 

Herm Dr. 3. ®...., Charlottenburg. Cie teilen una 
freunbdlichjt mit, daß der Erfinder des Obesity-Reducers (jiehe 
Sp. 283) wirklid fein Engländer iſt; da® gebt aus einer Ans 
preifung bed Kaufhauſes von Karl Braun in Charlottenburg 
hervor, in der es heit: »Sandoms Muskel- und Körperftärter! 
Der volllommenjte Zimmer» Zurmmapparat! Erfunden von Eugen 
Sandow, dem ftärtiten Mann der Welt. Ein Deuticher! Die 
gibt Autorität auf dem Gebiet der phyſiſchen Erziehung«. 

n, das läßt fih hören; Karl Braun bat da iwentgltens den 
Obesity-Reducer zu einem Mustel⸗ und Körperjtärfer gemacht, 
und den werden ihm wahrſcheinlich die Leute eher ablaufen als 
den unveritändlichen Obesity-Reducer; er hat jener Grip- Hans 
teln — für und neu — burd) »federnde Hanteln« überjept, und 
als »vollftändigen Turnapparat · erklärt er den »combined deve- 
lopere. Das tft ja immerhin ein löbliches, wahrſchelnlich aller⸗ 
dings auch geichäftlich notwendiges Beitreben; ob aber Herr Sans 
dow, der in England leben und dort die fogenannte »physical 
eultures lehren joll, damit einverftanden Fit? Sicher täte er qut 
daran, und noch befier, wenn er jein Turngerät in Deutſchland 
überhaupt nur mit beutjcher Bezeihnung anpreijen De. 

Herrn $...., Ludwigsburg Würdernng und wlirdern 
für Tare, tagieren, Schäpung, abihäpen find in der Tat alt= 

echtswörter und wahrſcheinlich nicht nur im der 
ſächſiſchen Stadt Großenhain noch üblich. Georg v. d. Gabelentz 

hat In ſeinem Werke »Die Spradmwifjenihait« einen Abſchniit 
»Sprahmwürderung«e. ¶ Kalamitoſe und gar Mitlalamltoſe, mie die 
dortige Amisſprache telmahmvoll Befiger und Mitbefiger eines 
von Brandſchaden betroffenen Gebäudes bezeichnet, jcheinen zwar 
nad Ihrer Mitteilung bei der ſächſiſchen Behörde jehr beliebt zu 
fein, find aber auch kaum ihr Sonderbejig und gewiß troß des 
gefühlvollen Zuges nicht nachahmenswert. 

n%,%.D...., Oberhaufen md €, €...., Freis 
burg. Daß die Aachener im Franzöſiſchen die Henfur »@ute 
baben, fit ihon mandımal in unjerer Beitichrift gerühmt worden. 
Nun iſt ihnen die befondere Ehre eines Gajtipiel® der Sarah 
Bernhardt zuteil geworden, einer Dame, irren wir nicht, die be— 
ſonders durch ihre verftändnisvolle Verehrung und feine Artigkeit 
gegen das deutiche Volt befannt ift. Und die Aachener wiſſen die 
bre zu ſchäßen — verfteht fi; mühten die Leſer des »Volls— 

freundes« nidyt gerade die ——— Gaſtſpielpreiſe deutlich und 
deutich erfahren, fo wäre gewiß die Anzeige des Stadttheater ganz 
franzöfiih. Schade, die dumme NRüdjicht auf den ungebildeten 
Basler bat doc) die Wirlung beeinträchtigt. Und wirds nicht aud) 
Mme. Saralı verlegen, außer deutfchem Gelde auch noch eine halb» 
deutiche Tbenteranzeige hinnehmen zu müflen? Doch — ich grolle 
nicht. Würdevofl bleibt immer noch, was fie da im »Bolksfreund« 
anzeigen, nämlich bucdhftabengetreu: Une Representation de Mme. 
Sarah Bernhardt et de sa Compagnie du Theätre Sarah Bern- 
hardt de Paris Administrateur genöral M. Vietor Ullmann. 
L’Aiglon. Drame en six Actes de Edmond Rostand. Mme. 
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Sarah Bernhardt: Le Duc de Reichstadt. Costümes, Acocs- 
soires, armes du Theätre Sarah Bernhardt de Paris. Hoffen 
wir, daß alle Aachener, die etwas auf ſich halten, hingegangen 
find, während ber jech® Alte nie vergefien haben zu zeigen, daß 
ihnen fein franzöſiſches Wort entging, und auch im übrigen bie 
deutſche Würde tadellos gewahrt baben. — (ine Frau von 
®.... fucht in ber Köln. Beitung nad Saarbrüden eine bonne 
superieure zur Kindererziehung, zum Ausbeſſern der Wäſche 
und zum Schneiden. Gewiß ift zum Wäjdefliden und zum 
Schneidern das Frangdfiich unentbehrlih. — Unllar ift uns, ob 
aud) in folgendem alle eine Ftanzöſelti vorliegt oder was 
es ſonſt für eine Bewandtnis damit hat, daß eine im Werlag 
von Fontane & Co., Berlin fürzlich erfchienene Schrift von 
F. Bornhal den Zitel trägt: Le is de l'empereur Guil- 
laume le Grand, Sous les Tilleuls, Berlin. Notice histo- 
rique, publiee sur l’initiative de Son Altesse Royale la prin- 
cesse Louise de Prusse, Grand-duchesse de Bade.« 

Ham E. W. .. . Hagen. Die Annoncen- Erpedition von 
Daube & Co. in frankfurt a. M. iſt ſchöpferiſch auf dem Gebiete 
des Kanfmannsdeutſch. »Zu unjerm Bedauern auf unfer Lepts 
Ergebenes, mit welchem mir die höfliche Bitte an Sie richteten, 
vor Vergebung Ihrer neuen Bublicität (!) aud unferem In— 
ftitut Gelegenheit zur Abgabe einer Speckalofferte zu gemwähren, 
noch ohne Ihre geil. Nachrichten, geftatten wir uns heute, Ihnen 
unſere AnnoncensErpebition in gefl. Erinnerung zu rufen.« a, 
wer über ſolche Stilfunft verfügt, der darf fühn erwarten, daß 
die von ihm ausgearbeiteten Entwürfe zu Anzeigen den vollen 
Beifall ded BVeftellerö finden und — mieder eine nette Stilblüte 
— »dazu beitragen werben, feine neue Publichtät in gänßinper 
Weiſe zu beeinflufen.« Publigität bedeutet Offentlichteit, Offen 
tundigleit; der Empfänger des Schreibens follte vielleicht »Publis 
fatione, d. h. Veröffentlihung, Anzeige darunter verliehen und 
wird ja wohl auch fo gut geweſen fein, es zu tun. Die ſchünſte 
Leiftung‘ dieſes Klaſſikers ift aber die ſchließliche Bitte um Nach— 
richt, »per wann« Ihnen Erinnerung erwünſcht fein würde; 
worauf Sie ja ftilgereht etwa antworten fünnten: »Per morgen, 
per morgen, nur nicht per heute.« 

Heitered. Die Erwähnung des Wortes »überlanfene im Brief: 
faften der Septembernummer (Sp. 265) bat einen Leer an 
eine Warnungstafel in der Nähe des altenburgiichen Dorjes 
Schwandig erinnert, die folgende wohlgelungene 5* trägt 
oder trug: »Das Überlaufen meiner Wiejen iſt bei Pfändung vers 
boten. Der dad But Übernommene 9. ... v. ®....« 

Geſchäftlicher Teil. 
Herr Gymnafialoberlehrer a. D. Dr. &. Saalfeld hat auf 

einer mit Vorträgen verbundenen Werbereife neue Zweigvereine 
ind Leben gerufen in Apolda (mit vorläufig 50 Mitgliedern), 

Baden-Baden (42), Bajel-Lörrad (16), Kailerslautern 
(35), Lippftadt (31), Montabaur (24), Raftatt (36), Steele 
(55), Weinheim a. d. Bergftrahe (24). 

Die von Heren Dr. Saalfeld ind Leben gerufenen Bmeig- 
vereine des Allg. Deutihen Sprachvereins haben mit diejen legten 

Neugründungen die Zah! 200 überfchritten. Ich nehme das 

zum Anlaß, um dem tatfeäftigen Förderer unjerer Sache für jeine 

unaudgejepten, ebenfo arbeitsvollen wie erfolgreichen Bemühungen 

um bie Ausbreitung des Deutichen Spracverein® befien herzlichen 

Dant bierburc auch öffentlich auszuſprechen. 

D. Sarrazin, Borfipender. 
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Bon ber Gefhäftsftelle, Berln W30, Mopftuahe 78, 

fönnen bezogen werben: 

I. Beitfhrift, Beihefte, Inbaltsverzeihnis. 

Einzelne Nummern der Zeitichrift, je 0,30 .4. 
Einzelne Jahrgänge der Zeitfchrift: 1886— 1903, je 2.4. 
Die wijfenfhaftliden Beihefte: 1. Reihe: Heft 1—5, 

2. Reie: Heft 6— 10 (Heft 9 ift vergriffen), 3. Reihe; Heft 
11—20 (Heft 17— 18 ift vergriffen), 4. Reihe: Heft 21—25 
zum Preiſe von je 0,30 .4. für das Heft. 

Inhaltsverzeihnis zur Beitfchrift des Algemeinen Deutſchen 
Spracvereind, zu den Beiheften und fonjtigen Beröffent- 
lichungen bed Vereins, 1886—1900, 4 .4., bei poftireier 

Zu endung 4,30 4. 

II. Berdeutfhungsbüder. 
1. Die Speifelarte (4. verbeijerte Auflage), 0,60 4. 
2. Der Handel (3. jehr vermehrte Auflage), 0,60 „A. 
3. Das häusliche und geiellihaftlihe Leben, 0,60 „4. 

(3. 3. vergriffen und in neuer Bearbeitung). 
Deutſches Namenbüclein (3. Auflage), 0,50 „#. 

. Die Amtöfprade (7. Auflage, 32. bis 36. Taufend), 0,80 „A. 
Dad Berg: und Hlttenweien, 0,50 .#. 
Die Schule (2. Auflage, 21. bis 24. Taufend), 0,60 A. 
Die Heiltunde (4. Auflage), 0,60 4. 

. Zontunft, Bühnenweien und Tanz, 0,60 4. 

III. Sonftige Schriften. 
Dentiher Sprache Ehrenfranz. Was die Dichter unferer Mutter- 

iprache zu Liebe und zu Leide fingen und jagen (X u. 339 ©.), 
ungebunden 2,40 M., gebunden 3.4. 

ernepe 

— Julius, Die Sprache des neuen Bürgerlichen Geſetzbuches, 
50 AM. 

Meigen, Dr. Wilhelm, Die deutihen Pflangennamen (VIII und 
120 &.), 1,60 4. 

Schrader, Dr. Otto, Bom neuen Reiche, 0,00 4. 
Zöllner, Dr. Friedrih, Die Einridytung und Verſaſſung der 

Fruchtbringenden Geſellſchaft, 1,80 .4. 

Abzüge des Aufruf und der Sapumgen jowie Brobenummern 
der Zeitſchrift find unentgeltlich zu beziehen. 

Als Werbemittel werden empfohlen und pojtirei vom Schahz⸗ 
meilter verſandt: 

Boftlarten mit dem Wahljpruche des Vereine, 
Tennistafeln mit den Berbeutihungen ber Spielausbrüde (aufs 

gezogen und gefimißt pojtrei 1 .4.). j 

Einfahe Werbefarten, 
Dreiteilige Werbetarten (mit »Aufrufe und »Antwortfarte«). 
Briefbogen mit dem Wahljpruche des Vereins, 100 Stüd 1,30... 

Tanzlarten. 

Briefe und Aufendbungen für bie Bereinsleitun 
Find zu richten er Borfipenden. J 

Geheimen Oberbaurat Otto Sarrazin, Serlin⸗Friedenau, 
Katferallee 117. 

or Dr. Bau Bletf 

Geldfendun und ®eitrittserflärum { 3 Marl, 
wofült bie Belttaet und fonftige Drudihriften des a an 
die Geihäftsitelle 4. O. des 

BVerlagsbuhhändler Yerdinand Berggoid In Berlin WE0, 
Mogftraße 78. 

in Berlin WB, 12 
Briefe und Bufendbungen fir bie an dem Sera ‚D Dr. Dslar Streider In Berlin NW4O, Haibeft 65,67, 

ir die Ghentdaftiicen Seiterte an Beofeher D 6 — Mogitra a 
t bas Berbeamt an Oberlebrer a. D. Dr. Büntber Saalfeld, Berlin friebenan, Sponholzftrahe 11. 

Bär die Schriftleitung verantwortlich: Dr. Döfar Streider, Berlin NW 40, Saldeitr. 55,57, — Berlag bes Allgem, Deutſchen Sprachwerelus J. Bergaolb) Berlin. 
Drud der Wurhbruderei des Watjenbaufes in Galle a.d. ©. 
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19. Jahrgang Ar. 12 

Feifiheift 
Dezember 1904 

Allgemeinen Deutſchen Sprachvereinb 
Vegründel von Berman Riegel 

Im Aufirage des Vorſtandes herausgegeben von Dr. Oskar Streicher 

Diefe Zeitſchrift ericheint jährlich zmölfmal, zu Anfang jedes Monats, 
und wird ben Wiitgllebern des Allgemeinen Deutſchen Spradverelns unentgeltlich 
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Dom Juriftendeutid. 

Der unermübliche und verbienftvolle Vorkämpfer unjerer Be- 

ftrebungen in ber noch immer nicht ganz gerodeten Wildnis 
unferer heutigen Amts» und Sanzleilprache hat wieder einmal 

Wahrnehmungen über Sprahmängel zufammengeftellt!), bie er 

in Urkunden dreier verfchiebener Gerichtägebiete Norbbeutichlands 

gefunden bat. Das Unternehmen, auf diefe Weile zur Beſſerung 

beizutragen, ift äußerſt dankenswert: 

Ein jeder fege vor feiner Tür, 
Und rein iſt jegliches Stadtquartier! 

Bruns bebt mit Net hervor, wie viel Schuld an derlei Sprad)- 
fünden »der lieben Anıme Gemwohnheit« und ber gedankenloſen 

Geringſchätzung ⸗ſolcher Kleinigfeiten« beizumefjen ift — hinzus 
zufügen wäre der Mangel an Beit, die Überlaftung und die damit 
verbundene Hetze bei der Arbeit, die den Juriſten eben nad) dem 
erften beten oder auch ſchlechteſten Ausdrud greifen laſſen. Hilft 

bier jeder in jeinem Kreiſe nady befien Kräften mit, der eine bei 

ber Prüfung von Urkunden, der andere bei der Ausbildung der 
Neferendare, der dritte bei der Aufficht über bie Gerichtsſchreibe⸗ 

relen und über die Huherlichfeiten der Alten und Wordrude 

(+ Formularee) — ein jeder aber durch ftrenge Selbſtzucht und 
gutes Belipiel, fo wird man Bruns nur beiftiimmen lönnen: 

»Dem Gejege der Beharrung, dem manche Mafgebenden nad der 
natürlichen Ordnung der Dinge unterworfen find, fege man ges 

troft die eigene Beharrlichfeit entgegen. Es muß doch Frühling 
werben . . .* 

von Fremdwörtern zujammen, und man follte e8 faum für mög- 
lich erachten, was noch vorkommt: minorenn und majorenn, 

Ascendenten und Descendenten, Descendenz-Curatel, copia 

vidimata, pro vera copia, Document, Domicil, Erbregulierung, 

Extract, ingrossieren, inscribieren, intabulieren, Interessenten, 

Kontrahenten, actum ut supra, Exnexuation ?), inexigibel, mun- 

1) Spradhmängel in deutſchen Urkunden. Bon K. 
Bruns, Landgerichtsrat in Torgau, in ber geitiärift bes Deut- 
ſchen Notarverans 1904, Heft 8, ©. 410 - 424 

2) Das Reichsgericht "Hat bierfür in einem uͤrteil vom 8. Juni 
1903 (Entich. Bd.55, S. 02 ff.) die » Entfreiung« des Schulds 
nerd von einer Verbindlichkeit gelegt, ein Wort, das offenbar 
faljch gebildet | iſt und feinen Beifall verdient. Vgl. dieſe Zeits 
ſchrift 1904, Sp. 62 umd 95. In Ofterreich ift dafür mad) der 
freundlichen Mitteilung eines dortigen Juriften die Yreilaffungss 

dum, Copialien, pro via uſw., um nur einige® berausjugreifen. 

Über einige der von Bruns angegebenen Verdeutſchungen wird 
ſich ftreiten lajien; fo ſcheint mir überhälftige für absolute 

Mehrheit nicht glücklich zu fein, warum nidt unbedbingte? ebens 

fowenig der Teftamenter oder die Teftamenterin und der 

Abtreter, Überträger (Übernehmer) einer Forderung für 
Cedent (Leffionar); annehmbarer wäre Borgläubiger unb 

Nahgläubiger anftatt des »biäherigen (urſprünglichen) und 

des »neuen · Gläubigers im Bürgerlichen Geſetzbuch. Für manches 

Fremdwort wird man einen unmittelbaren Erſatz überhaupt ent- 

behren können, 3. B. für die Identität, wofür Bruns »Näm- 

lichfeite vorichlägt, und den Comparenten, der im Munde jüngerer 

Juriſten bereits einen ſcherzhaften Anftrih gewonnen hat. Wie 

viel bequemer, deutlicher und zuverläffiger iſt es, auch im mweitern 

Verlaufe einer Verhandlung immer von »Herrn Schulze und 
» rau Miüller« zu reden, anſtatt bei jebem einzelnen immer erft 

vorne nacjehen zu müfjen, wer »zu le ober »ad 2« als er- 

ſchienen aufgeführt ift! Der »$« und ber »Mrtilele werben ſich 

ſchwer bejeitigen laſſen, jeitdem man aud hier ein »Syftem« 

durchgeführt und den »&« für die eigentlichen Gejepe, den »Mrtikele 

für die Ein- und Ausführungsgeſetze »rejervierte hat. Der Bor: 

iger an Stelle des ſchleppenden Vorſihenden ift ein alter Wunſch 

des Sprachvereins (vgl. Wiſſ. Veihefte I, S.104; Zeitſchr. 1896, 
Sp. 32 und 75 u. a.). 

Bruns wirft aber nicht allein für die Reinigung unferer 
Mutterſprache von unnötigen Fremdbeſtandteilen), fondern jchreibt 

auch die Sprachrichtigkeit und Sprachſchönheit auf feine Fahne 
Im einzelnen ftelt Bruns zunächſt eine artige Blütenlefe | und kämpft in 19 Biffern gegen allerlei Übel des Juriſtendeutſch, 

namentlich gegen das fürchterliche beziehungsmweife oder be= 

ziehentlich, wofür fich neuerdings das noch fürdjterlichere bes 

Erklärung, auch Abtrennungs-Erklärung üblih; beide 
Wörter find aber zu lang, die Erklärung lönnie ohne Schaden 
wegbleiben. Der Ep. 95 vorgeihlagenen Entpfändung würde, 
wo es ſich nicht um ein Grundftüd, jondern um einen Schuldner 
handelt, die Enthaftung entiprechen, wenn man fich nicht mit 
der Befreiung begnügen will. 

1) Sn Nr, 11 der Beitichrift 1004, Sp. 334 wird mit Recht 
der »Salamitofee oder gar » Mitfalamitofe« niedriger gehängt. 
Es iſt * ein leider mweitverbreitete® Wort der Verſicherungs— 
ſprache. Dagegen wirft durch Neuheit überrafchend, wenn der 
Schmeizeriihe Bundesrat (vgl. Beitichrift f- d. gel. Berfiherungs: 
wifienichaft Bd. 4, S.477/78) in einer Botſchaft vom 16. Xumi 
1900 anitatt defie en von »im Dienfte verunfallten Wehrpflich— 
tigen« ſpricht. 



339 

züglich einzudrängen ſcheint. Der Ausdruck: »Die Parteien find 
fich darüber einig, daß . . .« läht fih m. €. jo jtreng nicht vers 
dammen (vgl. hierüber bereits Zeitſchrift 1899, Sp. 206); das 

»fiche ftammt fchmwerlih aus dem Polnifhen, wie Bruns meint, 
ſondern ift wohl ein Wemfall der Teilnahme, der allerdings durch- 

aus überjläfig ift und bei häufigerer Wiederholung, die mir bis— 

ber noch nicht aufgefallen ift, umerträglic werden fann. 
Mit vollem Rechte hebt Bruns den großen Fortichritt her— 

dor, den das Deutich gerichtlicer und notarieller Urkunden ge— 

macht hat; der Fortichritt ſpringt fchon für die leßten 25 Jahre 
in die Augen. Sehr hübſch bemerkten fürzlic die Grenzboten 

vom 3. November 1904 (&. 254, PB. von Hedemann): »Der 
Kanzleiftil ift nichts ald das Ringen mit dem Ausdrud, den eine 
im Schreiben unbeholfene Zeit für ſchwierig wiederzugebende Dinge 
niemals recht zu finden vermochte; man fieht ordentlich, wie ber 

Schreiber die Anftände, die gegen ben Eindruck jedes jeiner Worte 
vom Lejer erhoben werden könnten, immer von neuem abzuwehren 

fucht und jo ſich windend oder ſpreizend nur von einer Anfech- 

tung in bie andere gerät; ber Kanzleiftil ift ein mühſamer, ein 

gequälter Stil; er iſt der natürlihe Stil derer, bie die Hoheit 

der Obrigkeit ſchriftlich einprägen follen, ohne daß fie jelbit kraft 

ihrer Bildung von dieſer Hobeit erfüllt find,e Auf dem ganzen 

Gebiete von Recht und Sprache gibt es nun nichts Erfrenlicheres 

als zu beobachten, wie ſich mit der innerlichern Vertiefung der 

Herrihaft über den Mechtäftoff auch die Sprache unferer höchſt⸗ 

richterlihen Entſcheldungen mehr und mehr von den Schaden 
reinigt, die ihr anfangs anhafteten, wie namentlich dem oberjten 

Hort der deutſchen Rechtseinheit, dem Reichsgericht, die Sprache 

felber zur Begründung feiner Urteile dienjtbar wird; es fei nur 

an das wuchtige und denlwürdige: »Aber darin bat man ſich 

geirrt« in bem lrtell vom 28. Oftober 1899 (Entſch. Bd, 44, 
©. 112) erinnert, wodurch das Neichdgericht der verfuchten Um— 

gehung des Bürfengefeges entgegengetreten ift. Um jo betrüben- 
der wirft es, wenn man fi) dann auf einmal wieder von einem 

Sapungeheuer folgender Art angefallen findet (Urt. vom 3. Juni 

1902, Entid. Bd.51, S. 405): »Nahm die Redtiprehung des 

Reichsgerichts damals an, daß in einem Falle wie dem hier in 

Frage ftehenden der Erwerb zugunften des Dritten ſchon uns 

mittelbar durch den Bertragichlug im Beitpuntte des legten, 
wenn auch bedingt, erfolge, und daß beim Eintreten des Konlurſes 

über den Nachlaß des Verſicherungsnehmers die jragliche An— 

fechtung der bezügliden Rechtshandlung in den betrefienden 

Fällen der Konkursordnung ausgejchloffen erſcheine, weil nad) 

dem Gefagten in Rückſicht des Anſpruches auf die Aus— 

zahlung der Berfiherungsfumme ein Fortgegebeniein aus 

dem der Berteilung an die Konkursgläubiger unterliegenden Ber- 

mögen nicht ftattgefunden habe, fo gilt gegenwärtig in betreff 
bes Ausſchluſſes der Anfechtung deshalb dasjelbe, weil aud) nad 

dem jepigen Rechtszuſtande eine Minderung ber Mafie in der 
fraglihen Richtung als vorliegend nicht zu erachten iſt« Wer 
würde wohl heute noch von den römifchen Juriſten reden, wenn 
fie ihre responsa in ein entipredhendes Latein gefleidet hätten? 

Berlin. Dtto Hagen. 

Die Derdeutihungen des Deutihen Lawn-Tennis- 
Bundes, 

In feinen Sapungen hatte der Deutiche Yan s Tennis: Bund, 

wie f. 3. in diejer Zeitichrift (1902 Sp. 2056) erwähnt, als eine 
feiner Aufgaben bezeichnet, deutſche Spielausdrüde zu fchaffen. 

Nach eingehenden Beratungen ift nun eine Lifte diefer Nusdrüce 

Zeitfhrift des Allgemeinen Dentfhen Spradvereind 19. Jahrgang 1904 Nr. 12 340 

auf einem Blatte von ber Größe der vom Sprachverein heraus: 
gegebenen Tennistafel erichienen.') Während aber unſre Tennis 
tafel die engliſchen Wörter mit ihren Verdeutſchungen alphabetiid 

aufführt, untericheibet bie Lifte des Tennisbundes ohne alphabetiiche 

Folge zwiſchen A. Einzelausdrüden, namentlich in Aueſchreibungen, 
Programmen und Aähltarten, und B. Redewendungen a) der 
Spieler, b) der Schiedsrichter. Doc, wenn auch verichieden in 
der Anordnung, ftimmen die Verzeichnifje des Bundes und dei 

Sprachvereins fachlich überein, da die Verbeutfchungen in beiden 
faft durchgängig die gleichen find. Diefe fachliche Übereimftimmung 
iſt auch ganz natürlich; denn im weſentlichen beruhen ja beide 
Veröffentlichungen auf ben verdienftvollen Arbeiten des freiberm 

Nobert von Fichard, der ald Sachkenner, gewandter Schrift: 

fteller und freund unfrer Beftrebungen ſchon jeit Jahren, auch 

in dieſer Zeitichrift, gegen den Unfug des Gebrauches der eng: 

lichen Sprache im Tennisſpiel aufgetreten iſt. Die von ihm ber: 
geichlagenen Verdeutſchungen find geradezu muftergültig, weil fie 
Kürze mit leichter Verftändlichteit verbinden. 

Angefichts der großen Beliebtheit, deren ſich das Körper und 
Seele erfrifchende Tennisipiel jegt in Deutichland erfreut, lann 
das Vorgehen des Bundes vom nationalen Standpunft aus ald 

bedeutungsvoll und hocherfreulich bezeichnet werben. Damit jol 

das Verdienjt, das ſich ber Spracverein durch die Herſtellung 

und koftenlofe Verteilung jeiner Tennistafeln erworben hat, leines⸗ 

wegs in ben Schatten gejtellt werben. Gewiß haben unſte Tafeln 

ſchon fo mandem das ſprachliche Gewiſſen gefchärft umd ihm ger 

holſen, fih von einer törlchten Gewohnheit zu befreien — won 
abfichtlicher Berleugnung der Mutterfpradhe wird wohl nur in 
wenigen Fällen die Rede fein lönnen. Was aber unfern Tafelz 
fehlt, ift da8 für und Deutſche num einmal jo mächtige amtliche 

Gepräge und ber dadurd erzeugte Drud von oben. Die Ber: 
deutichungen des von allen Tennispielern anerkannten Bundet 

vorftandes befißen aber beides, und fo iſt zu hoffen, daß ihre 

Wirkung auch nachhaltig fein wird. Wie der um das Auftande 

fommen des Berzeichnifjes jehr verdiente Schriftführer des Bundes 
Regierungsrat von Jedlin mitteilt, ift auf den Berliner 

Turnieren das Englifche bereit jeit vorigem Jahre verſchwun— 
den. Nun gilt es, ihm auch beim Übungsipiel den Garaus zu 
maden. 

In einem der Lifte beigegebenen Geleitworte berichtet der 
Bundesausſchuß über jein Vorgehen in der Berdeutfchungäirage 
Danach machte er im vergangenen Jahre in allen Bezirken feines 
Bereiches Erhebungen über die ſchon gebräuchlichen deutfchen Aut 
drüde. Dabet trat die erfreuliche Tatſache zutage, daß fall 
überall neben den emglifchen deutfhe Wörter und Wendungen 
beim Spielen eingebürgert waren. » Zugleich erwies ſiche, beiöt 
es dann, »auch bei diefem Aunlaſſe wieder der Meichtum umferer 

Sprache darin, daf für den englifchen Fachausdruc meift mehrere 
deutſche Bezeichnungen zur Berfügung ſtanden.« Und meiter: 
»Die vorliegende Zuſammenſtellung fol in erfter Linie dem um 

abweisbaren Verlangen nad) einer einheitlichen deutſchen 
Turnierſprache Rechnung tragen. Der Bund erwartet von feinen 
Mitgliedern, daf fie auf ihren Turnieren, ſoweit nicht die Ve— 
teiligung von Ausländern im einzelnen Falle den Gebrauch der 

engliihen Sprache als der internationalen Turnierſprache aus 

nahmsweije erforderlich macht, lediglich die amerfannte deutihe 

1) Anertannte deutſche Übertragung der beim Spielt 
notwendigen und gebräuchlichen engliſchen Nusdrüde und Rede 

wendungen, feitgeftelt in den Sigungen des Yundesvorfiandet 
zu Pfingiten 1903 und 1904 auf Grund des 32 Nr. 4 der Bundes · 

fagung. Deutſcher Lan» Tennis-Bund (Eingetragener Verein) 
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Übertragung zur Anwendung bringen und ſich künftig in den 
Ausicreibungen und QTurnierberichten der unnötigen Anwendung 
fremder Einzelworte enthalten. Der Bund erhofft aber weiter, 

da feine Veröffentlihung ein wirtfames Hilfsmittel fein möge, 

um aud) beim Übungsipiele auf deutſchen Pläpen das vielfach 

noch übliche radebrechende Sprachgejtümper mehr und mehr zurüd- 
treten und fchlieglich ganz verjchwinden zu laſſen. Wenn künftig 
aus dem Munde beutjcher Schiedsrichter und Spieler nur bie 

Laute der Mutterjprade erjchallen, dann wird dem beutichen 

Lawn-Tennis-Sporte ſich auch die große Menge derer nicht mehr 
fernhalten, die in ihm heute nur eine tadelnswerte Ausländerei 

erbliden. Erft dann wird das Spiel in Deutſchland wahrhaft 

vollstümlic) werden lünnen.e 

Diejen wadren Worten wäre nichts weiter hinzuzufügen als 
der Wunſch, daß fie in allen Streifen der Tennisfpieler einen 
twirtungsvollen Widerhall finden mögen. 

Plön. Friedrich Wappenhans. 

Zur Deutung altdeutſcher Dornamen. 

Mit Recht hat Konrad Rudolph bei einer Beiprehung meiner 
»beutichen Koſenamen« (Berlin, Deuticher Verlag) in diefer Zeit⸗ 

ſchrift (1903 Sp. 53) hervorgehoben, »wie ſchwierig und zweifels 

haft die Deutung der alten Namen oft ift. Im vielen von ihnen, 

wie in denen auf »land und =burg gebildeten, läßt ſich ohne 
fanfte Gewalt ein Hinweis auf irgend eine perfönliche Eigenſchaft 
faum finden«e. 

Und doch fünnen wir und nur mit Eduard Meuter (in einer 

Beipredjung der »Berliner Bomamen« von Bulvermader, Berlin 

102, vgl. Beitichr. 1902 Sp. 278) dem Wunſche von ganzem Herzen 
anſchließen, dab das Verſtändnis für die deutihen Vornamen 

wachjen umd dazu auch unfer deutſches Namenbüchlein beitragen 

möge. ES wird fid) nur darum handeln, die Bedeutung, die 

wir der Wirljamfeit einer Zuſammenſetzung beimefien, ebenio 

wiſſenſchaftlich nadzumweifen, wie wir bier die dazu verwandten 

Stämme einzeln gedeutet finden. »Roland« oder »NRuhmland«, 

»Diets oder Vollslande, »Ger- oder Wurfipiehlande, »Herme-, 

Irmins oder Starfland« befriedigt und ebenfowenig, als etwa 

»&ers oder Wurfipiehburge, »Veodes oder Leuteburge, »Wit: oder 

Waldburge, »Ed>, Kuni- oder Stammburg«, »Hildes oder Kampf: 

burge, »Friedeburg⸗ u. a. dergl. Vornamen. Wir werben auf 

eine wiſſenſchaftliche Begründung der Bedeutung näher eingehen 
müfjen, zu welcher fich zwei Stämme erjt durd; die Zuſammen— 

ſehung jelbft fefter verbinden, tie fie Heutzutage nicht mehr gut 
möglich ift. Es gibt nun, fagt Prof. Juſti (Marburg) in feinem 

Handbuche »über die Zufammenfegung der Nomina in den indos 

germaniſchen Sprachen⸗ (Böttingen 1861 S. 117) eine Art Wort: 

aufammenjegung, welche einen ganzen bezüglichen Sap zu einem 

Worte vereinigt, das aber wie der ganze Saf bezügliche (relative) 
Bebeutung bat. Die indiihen Grammatifer, denen wir eine llare 

und zwedmähige Einteilung aller zufanmengejeßten Wörter vers 

danfen, nennen diefe Art nach einem daraus entnommenen Beis 

fp!el, »bahuvrihie d. 5. »deſſen Norm viel lite, »der einen großen 

Orundbejip hat⸗, was unferem beutichen Bornamen Hermeland 

oder Irmeland entipricht, »der ein großes oder Irminos Land 

hate, vol. irminsül die große Säule, irminthiod der große Gott 

(Jrmino) der heidniſchen Sachſen oder Herminonen, von benen 

uns Tacitus (Germania Kap. 2) berichtet. Darnach erklären fich 

auch die anderen Namen auf sland: Roland »ein Ruhmland 
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babend«, mit Ruhm fein Land behauptend, wie Uhlands Königin 
Bertda« von ihrem »Fleinen Rolande, ber fie fo ſchön mit ihrem 

großen Bruder, dem Kalſer Karl, feinem »Ohme, verſöhnt hat, 

vorahnend wünſcht: 

»Soll bringen Er Heil und Ehre friſch 
Sein feufzend Mutterland«. 

Wenn Weigand in feinem jonft jo tücdhtigen Wörterbuche ben 
Namen »Rolande mit »der durch Ruhm weithin Gewaltige« erflärt, 

trifft er das Richtige weniger. Dietland heißt alfo »des Volles 

Land habende, der des Volles Land ungejchmälert erhalten und 
behaupten möge, wie denn fon nad) Cäſars Bud (6 Kap. 23 

$ 7.) über den galliichen Krieg alles von dem beutichen Krieges 
volfe eroberte Land dem Speere des Herzogs verfiel, Gerland 
ein Wurfipiegland habend«, mit bem Gere Land behauptend ober 
wohl gar erjt noch fich erwerbend, wie ja noch Dito der Große, 

um die Grenze feines Relches gegen Norden zu bezeichnen, feinen 
Speer hinauswarf in die ihn bejpülende See, den » Ottenfund«. 

So lafjen fi) aud die mit -burg zufammengefeßten weib- 

lichen Vornamen ohne alle Schwierigkeit erflären.') Somie näms 

lich der Mann hinaus mußte Ins feindliche Kriegerleben, fo waltete 

daheim und war zur Zeit der Fehde auch wohl eines jeindlihen - 

Angrifis gewärtig die Frau eines mittelalterlihen Helden, den 
wir und eben nicht ohne jeine Burg denfen können, wie das 

Goethe im Göp, Alt 3, io ſchön ſchildert. Während aber zu dieſer 
Beit ein Knecht von der »gnädigen Frau« Kohlen verlangt und 
Blei heranſchaffen joll, damit Lerſe Augeln giehen fan, haben 
wir es hier noch mit einer Zeit zu tun, wo man eine ſolche 

Ritterburg nur mit Stangen oder Spießen verteidigte oder an- 

greifen fonnte. Daher heißt wohl Gerburg eine Tochter, »die 

eine mit dem Gere zu verteidigende Burg hat oder haben wird«, 
Edburg oder Otburg »die eine zum Gute (altfädf. üd) gehörige 

Burg hat oder einmal mitbefommt«, Kuniburg »die eine ihrer 

ganzen Familie (got. kuni, ahd. kunni), wenn aud; nur im 
Krlegsjalle, als Zufluchtsftätte dienende Burg hate, Leodeburg 

»die eine Burg hat, in bie ſich ihre Gutsleute bei Kriegszeiten 

bergen fünnene, Waldeburg, Walburga oder Walpurgis 

»die eine mit Gewalt der Waffen zu verteidigende oder zu nehmende 
Burg hate, Hildeburg »die eine mit Kampf (ahd. hilta, hiltja) 

zu behauptende Burg bat«, Willeburg, »die mit Willen, aljo 

gem ihre Burg halten wird«, wohl ein jüngerer Name, der ſich 

aus der Zeit des fintenden Rittertums berichreibt, wo es ſchon 

Mühe machte, die Nachklommenſchaft im Befige einer Stammburg 

zu erhalten. 

Wir Neueren haben den Sinn für diefe Art Zufammenfegung 

in unferer Sprache fait verloren. Um fo angejehener waren ber= 

gleichen Zujammenjegungen im alten Deutichland, wie fie denn 

auch Juſti a. a. D. unter dem Namen einer höheren Art der 
Zulammenjegung aufführt. Wir fünnten eine ganze Reihe von 

Namen aufzählen, welche bierhergehören, wie die meiften auf 
sfried: Waldeftied, Edelfiied, Siegfried, Eilfried oder Egilfried, 

Stilfried, Wilfried, Irmfried oder Hermenfried, Humfried, Ehren- 

fried ftatt Ern- oder Arnirieb, Meinfried, Gerfried, Heriried oder 
Arefried, Ansfried, Natfried, Dietfried oder Theofried, Baltfried 

oder Baldefried, Guntiried, Gotfried und jo noch viele andere auf 

shild oder «bilde, helm oder <halm, =ger oder =gar, die alle 

biefelbe Erklärung als bezügliche Zufammeniegungen finden fönnen. 

1) Beſonders ein Vorbehalt muß diefen Deutungsverſuchen 
gegenüber doch wiederholt werden. Dft wurden Namen aus den 
Beitandteilen der Namen z. B. beider Eltern geformt: das fonnte 
nicht immer finnvolle Gebilde ergeben. Str. 
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Bas die Umkehrung folder Zufammenfegungen betrifft, jo 

ſchwindet zwar ihre bezügliche Bedeutung, aber ihr Sinn verſchiebt 
fi dabei nur unweſentlich: Wolfgang ift »der einen Gang wie 
ein Wolf hate, fo entichieden und ſiegesgewiß, wie denn Raben 
und Wölfe nah Grimms Mythologie (III S. XVI) aud Wodans 

Stegeönahen witten, Gangolf »der Hinfichtlic feines Ganges 
wie ein Wolf ijte, alfo ebenfo beftiimmt und entjchieden. 

Alle die angeführten Beijpiele beruhen auf einer Unter— 
ordnung bes einen der beiden zuſammengeſetzten Wörter unter 
das andere, wie wir das foeben an Wolfgang jahen, der den 

Gang eines Wolfes hat, Gangolf, der hinſichtlich des Ganges 
wie ein Wolf ift. Es gibt aber auch eine Zufammenfegung von 

felbftändig nebeneinander beftchenden beigeorbneten Wörtern, 

von den indiſchen Grammatifern dvandva genannt, d.i.dva-+ dva 

zwei + ziveie, vgl. Juſti a. a. O. S. 70. Verſchledene Nomina, 

welche im gleichen Kaſus ſtehend durch »und« zu verbinden find, 

können ohne jene Bartifel zuſammengeſetzt werben. Wir fagen »dreis 

zehn, vierzehn, fünfzehne ujw., aber »einundzwanzig, zweiunds 
zwanzig · uſw., jenes find eigentliche, dies uneigentliche Zuſammen⸗ 
feßungen. Mehr erhielten ſich folhe Bildungen im Deutichen, wie 
Juſth geltend macht, namentlich in der Vollsſprache, 3. B. »tohlefiel: 
rabenſchwarz · d. 1. ſchwarz wie ein Kohlenfefjel und wie ein Rabe, 
»ſchneemilchweiß · weiß wie Schnee und Milh. Dagegen haben 

fih in unferen Bornamen noch Reſte folder Bildungen erhalten. 

Hlerher gehören die doppelten Tiernamen, benn geboppelt mußte 

nun einmal der Name des Kindes fein, der ja das ganze liebe 
Leben und auch noch nad) dem Tode der guten Eltern vorhalten 
follte: Bernulf >der wie ein Bär und auch wie cin Wolf fein 
jol«e, Ebrulf »Eber und Wolfe, Arnulf oder Arulf »Mar 
umd Wolfe, Wolfram »Wolf und Rabee, Ebenfowenig geizte 

man mit Eigenfcaften, die man dem zufommenden Kinde an: 
mwünjchte, wenn es fie nicht etwa gar Schon mit auf die Welt 
gebracht zu haben jhien: Baldomar stopfer und berühmte, 

Trudbert »lieb und fhön«, Swidbert »fühn und ſchön« 
und bergl. 

Noch; reichlicher find die belordnen den Zufammenjegungen in 

ben alten Namen vertreten, wenn fie in die anfchaulichere Form der 

bezüglihen Jufammenfegung gekleidet find. Da gibt es einen 
Gerbrand »der Ser und Schwert hat«, d.h. der kriegeriſch ges 

finnte Vater gibt beides dem lieben finde, bei der Ger⸗ oder 
Schwertprobe, von der und Simrod in feiner Mythologie $ 146 

zu berichten weiß. Man holte auch wohl noch die blinkende 

Streitaxt hervor, wie der Name Agobard (»der Schwert und 
Beil haben folle) beweifen kann. Ya, man zeigte dem Erſt— 

geborenen auch wohl die vor den Toren verfammelte Menge des 
einmal zu beherrſchenden Boltes, und ein Herold der elterlichen 

Freude verfündete die Geburt eines Thronfolgers, wie feiner Zeit 
Papa Wrangel: Vollher oder Volker »der Bolt und Heer 
haben joll«, ein Name, der wie bie Schreibung Voller beweift, 
bald nicht einmal mehr verftanden wurde, Mutwald oder Mods 

wald »der nicht bloß die Macht, jondern aud) den Mut Haben 

wird, fie zu gebraudene, Meinwerk »der das Bermögen, die 
Ihm geſtellte Aufgabe zu löfen, haben möge, Ratmund »der 
Rat und Schuß hats, alſo aud gewähren lann, Reinald, 

Reinold, Neinhold »der die Gewalt, wie den Entſchluß fie 

zu gebrauchen hat« . Das find bedeutungsvolle Namen, die mit 

unferen Stammesgenojien zum Zeil ſchon durch die Völlerwan— 

derung in alle Winde verbreitet worden find. So zähle ich allein 
zu dem zuleßt genannten Namen 21 verichiedene franzöſiſche For— 

men, meijt liebfofende Samiliennamen: Regnauld, Renald, Regi- 

naud, Raynaud, Reynald, Renal, Raynal, Reynal, Renauldin, 
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Regnauldin, Renaudin, Renauldon, Raynaudon, Renaudier, 
Renaudat, Renaudet, Reguaudet, Renoult, Renaudot, Renodean, 

Renaudeau (vgl. E. Ritter, Les noms de famille, Paris 1875), 

Zudau. Joſeph Sanneg 

Rleine Mitteilungen. 
Bom Machtbereich der deutſchen Sprache. Dem Deutſch⸗ 

tum Ungarns droht die völlige Vernichtung. Wir haben unſer 

Lefern jchon in Nr. 7/8 Sp. 206/7 den Geſetzentwurf befannt 
gemacht, durd) ben der ungarijche Unterrichtäminifter nichts anderes 

beabfitigen fann. Er beftimmt, um furz an die Hauptpunfte 
zu erinnern, für die Volksſchule einen niederen fedhtjährigen und 

einen höheren dreijährigen Lehrgang. Letzterer ſoll nur madjariihe 
Unterrichtsſprache erhalten. Auf der jechsjährigen Unterftufe dagegen 
darf im ftaatlihen Schulen, doch nur für Religion und Sitten 

lehrte, auch die Mutterjprache verwendet werden, in nichtitant: 

lien beflimmt die Unterrichtsiprache der Schulerhalter. »Wenn 
jedoch· — aber das muß wörtlich gegeben werden, jonft glaubr’s 
ber Leſer wahrfcheinlich nit — alfo: 

»Wenn jedod in einer Vollsſchule mit nichtmadjariſcher Unter: 
richtsſprache die Mutterfprache von mindeftens 20 dv. 5. der Ge 
ſamtheit der eingefchriebenen Zöglinge die madjariſche ift, oder 
wenn unter ben gefamten Zöglingen ſich mindeſtens 20 mit mad 
jarlicher Mutterfprache befinden, fo ijt auch die madjarifche Unter: 
richtsſprache angumenden.« 

Und weiter $ 15: 

»In allen Elementar-Vollsſchulen, in denen die Unterricht: 
Iprache nicht die mabjarifche iſt, fit der Unterricht in diefer Sprade 
in einem ſolchen Maße durdzuführen, daB die Kinder nichtmad⸗ 
jariicher Mutterfpradhe ſich die madjariſche Sprache jo aneignen, 
dab fie ihre Gedanken madjariſch ausſprechen, ferner 
fltekend madjariſch lejen, jchreiben und rechnen fönnen« 

Noch nicht genug: wo die VBeherrichung des Madjariſchen ir 
dem jechsjährigen Lehrgang nicht erreicht wird, Strafjahr für die 
Schüler, Mafregelung für die Lehrer! 

Gründe und Zmwede diefer madjariſchen Gewalttätigleit Tiegen 
ja Mar genug am Tage. Man hat fchmerzlich eingeſehen, dei 

vor ber Hand die erjehnte Einführung der madjariſchen Dienſt 
und Befehlsſprache in das f. und f. Heer unmöglich war. um 

joll erſt die Schule vormbeiten, und ihr Ziel muß fein, bie 
beutfche Sprache auszurotien. 

Jept, wo die Verhandlung des Geſeßentwurfes im ungariſchen 

Reichstage bevorfteht, beginnt er mit Mecht auch die reichsdeutſche 
Tageepreſſe in Bewegung zu feßen. So drudt die Tägl. Rundſcheu 

einen ſchönen und lehrreichen Aufſatz ab*), der nicht nur die Ge⸗ 
ſchichte der deutſchen Arbeit in einem Telle dieſer deutſchungariſchen 
Siedelungen darftellt, jondern auch einen Überblick über die mad: 

jarijchen Angriffe gegen die deutſche Sprache enthält. Sie ftelen 
fi als immer umfafjendere und offnere Verletzungen des dem 
Deutichen Ungarns vormals durch das fog. Nationalitäten 
gejeg feierlich verbürgten Mechtes ihrer Mutterſprache beraus. 
Im Jahre 1867 hatte Ungarn die durch den Wufftand von 1848 
und 1849 verwirfte Selbjtändigkeit und auch die damals von ihm 
losgetrennten Landihaften zurüderhalten. Das Jahr danıd 
Ichufen großdenlende und kluge Madjaren franz Deat, Eötoös u a. 

jenes Grundgeſetz, um d’e im Reiche der Stefandfrone wohnenden 
anderen Völker für ihre Dienfte beim Ausgleich mit Öfterreid den 
gegebenen Verſprechungen gemäß zu lohnen und fie dauernd zu 

1) Im »jchwabiihen« Banat Gun denn · ſchwũ · 
biſch· Mränft die Madjaren). Bon Adam Müiler-Gutten 
brunn. Unterhaltungsbeilage der Täglichen Rumdſchau Nr. 28 
bis 260 vom 2.—4. Nov. 1404. 
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gewinnen. Es ſchloß fie unter dem Begriffe einer »politiichen 
Nation« jet zufammen, indem es ihmen zugleich alle Rechte 

nationaler Selbſtändigkeit, vor allem das Recht der Mutter- 
fprache ficherte. Überall, wo fie die Mehrheit haben, foll ihre 
Sprache für Behörde und Schule amtlich jein, und wo fie in 
Minderheit find bis zu einem Fünftel in der Gemeinde hinab, 
dürfen fie Verhandlungen und Berichte in ihrer Sprache fordern. 

Bor Gericht fann jeder in feiner Mutterſprache fein Recht juchen, 
jeder behörbliche Bejcheid mu ihm aud in diefer übermittelt 

werben, und jeder Beamte ift verpflichtet, im Verkehr mit ben 
Gemeindebewohnern deren Sprade zu gebrauden. 

So beftimmt jenes Grumdgefeg, das im weſentlichen noch heute 
zu Necht befteht. Aber ſchon nad) vier Fahren machte bie Haupts 

ftadt Ofen-Peſt den erjten Vorftoß dagegen, ſchloß durch ihr 

»Munizipalgeieß« von 1872 die deutiche Verhandlungsſprache aus, 
befchränfte die beutiche Schule, befeitigte das Deutiche Theater uff., 

tropdem noc) der hauptjtäbtiichen Bevölferung Deutiche waren. 

Behn Jahre fpäter ging man in ber ganz beutichen Hauptftabt des 

Banates, in Temesvar, mit gleichen Neuerungen zugunfien ber 

mabjarifchen »Staatsſprache vor. Aber wie hier der ländliche 

Kern mit feinen Dorfichulen, jo blieb nod überall die Vollsſchule 
eine Schußs und Pjlegeftätte der deutſchen Sprache, bis 1879 der 

ungarijche Reichſstag durd; neue Geſeße die Einführung verbinds 
lichen madjariſchen Unterrichts im ganzen Bereich der Vollsſchule 

erzwang. Aber auf eine Staatsjchule in Ungarn fommen immer 
zwölf nichtftaatlihe; wollte man auch greifbare Erfolge biejes 

Sprachunterrichts, jo mußte man verjuchen, von nun an mit 

fanften Lodungen den deuiſchen Gemeinden ihre Schulen zu 

entwinden. . Aber da ertönte zuerft der mahnende Gegenruf: 
»Verſchenlt eure deutichen Schulen nicht!« Uub er war wirfjam. 

Überall begann es fid) unter den Deuiſchen zu regen. Wie aus 
Siebenbürgen, jo ziehen aus dem Banat, der Bacsla, aus Sla— 

mwonien immer mehr deutſche Hochſchüler nad Wien, nad) Graz, 

nad dem heifiihen Marburg, um im der ferne ihre beutjche 
Sprache und Bildung zu fihern und — heimgefehrt, gegen das 
Recht nie eine äffentliche Anftellung zu erlangen. Da ijt den 

Deutihen Ungarns denn doch mit der Zeit dad Schlafen ver— 

gangen, und nun kommt der Schulgeſehentwurf und wirb fie 
hoffentlich vollend® weden. Wie tief diefe neueſte Gewalttat von 

ihnen empfunden wird, beweift 3.8. der abenteuerliche Gedante, 
der nad) der Deutichen Zeitung unter den Sıebenbürger Sachſen 
hat auftauchen können, ſich ihre Deutſchtum durch Geſamtaus— 

wanderung nad) Deutichjübmeftafrifa zu retten. 

Angefichts diefer traurigen Tatjache politifcher Gewaltmaßregeln, 
denen fich Übrigens Beweiſe von Gehäſſigkeit einzelner mühelos 

anreihen liefen, berührt es eigentümlih, wenn noch vor kurzem 

tn einer beutichen wifjenichaftlichen Zeitichrift !) ein Dann bes Namens 

Kemeny behaupten forınte, »daß die Unterbrüdung deuticher Sultur 
und der Deutichenhaß in Ungam in das Gebiet von Märe und 

Legende gehüren«. Er meint jogar, es »gegenftändlic nachgewieſen 
zu habene. Aber wo ift der Nachweis? Dak in den ungarls- 
ſchen Mittelſchulen die deutjche Spradye »vermöge ihrer praktiſchen 

Wirhtigkeite in jo und fo viel Stunden betrieben wird, das 
wifjen wir alle längſt. Doch der dreifte Herr mutet feinen 

1) Der Unterricht in der beutihen Sprade und Lite- 
ratur an den Mittelihulen Ungarns in ber Monatsicrift 

höhere Schulen. 1904. 9./10. Heft. S. 492 — 49%. Dem 
fafier iſt es gelungen, aufer den, obengenannten Nebens 

bemertungen auch noch die madjariiche Überjegung des Namens 
Dfen Peſt und nebenher auch die Prekburgs in die Monatsjchrift 
einzujhmuggeln. 
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deutſchen Leſern eine vollſtändige Unkenntnis der ungariſchen Ver⸗ 
hältniſſe zu. Man durchdenke nur folgende köſtliche Belehrung: 
»Das Deutſche wird nämlich in den verſchledenen Gegenden 
unſeres Vaterlandes in ungleichem Maße geſprochen. In manchen 
Städten treten die Schüler mit ziemlich ausgebreiteter (!) Kenntnis 
der deutſchen Sprache in die Mittelichule, während an ben melften 
Orten das Deutfche ganz einer Fremdſprache gleichlommt« Unb 

die auch dem Herrn Kemeny mwohlbelannte jahrzehntelange Ver— 
gewaltigung der deutſchen Spradje ftreift er mit der ganz bei- 
läufigen Bemerkung, »daß der Deutfchunterriht aus unfern 
Vollsſchulen feit einigen Jahren ſtets mehr fchmwindet«. 

Es find zwei Millionen deutfcher Sprachgenoſſen, deren Volls— 
tum dort mit immer rüdfichtSloferer Gewalt bedrängt, gedrlickt 

und, wenn fein Netter erflünde, erbrüdt werben fol. Kein Deuticher, 

der den vollserhaltenden Wert ber Sprache kennt und den Zu— 
ſammenhang eines Vollsganzen auch über trennende Staatd- 
grenzen hinaus fühlt und würdigt, lann den zu erwartenden Ver— 
handlungen im ungarifhen Reichstage tellnahmlos gegenüberftehen. 

— And der Schweiz. Unter der Spipmarfe »Bitte, beutfch!« 
fieft man im Berner Tagblatt (Nr. 533 v. 10. Nov.) ein Ein- 
gejandt; es iſt ein ganzer, mit großer Friſche und Lebhaftigkeit 

geichriebener Nufjap, defien Inhalt kurz durch den Schlußabſatz 
gelennzeichnet werben fann. 

»Und nun der Ernſt der Sache. Dagegen iſt nichts einzu⸗ 
wenden, daß ihr auf eure ausländische Kundichaft Nüdficht nehmt, 
daß ein Genfer bei den Bundesbahnbehörden nicht lauter feiner 
Mutteriprache untundige Leute treffe — aber malt und jchreibt 
und ſchreibt doch nur euer Franzöſiſch nicht ſinn⸗ und grundſatzlos 
an jede unſchuldige getünchte Wand! Sagt den Leuten in ihrer 
Sprache, was fie willen müffen, um nicht in Verlegenheit zu 
fommen, und im übrigen wartet, bis fie euch fragen und ihre 
Unfenntnts der Landesiprache zeigen! Überall aber tut, was ihr 
euch ſelbſt, eurer Würde und eurer deutſchen und deutſchſchweizeri⸗ 
ſchen Kundſchaft ſchuldig feid: ftellt die Landesſprache obenan und 
nicht in zweite Linie! Wollt ihr aber deutſch iprechen, fo nennt 
ein Haus nicht chalet und eine Eisbahn nicht rınk! Glaubt mir 
nur, euer Kauderwelſch bringt euch keinen roten Rappen mehr in 
die Tafche, als euch ein anjtändiges, heimeliges, ſtolzes Deutſch 
bringen würde!« 

Vorber aljo wird den Torheiten der Ausländerei und Sprach- 
mengerei mit Heiterfeit zu Leibe gegangen, fordert diefe deutſche 
Schwäche doch in allen ihren Beftalten und Erſcheinungen Spott 
und Gelächter heraus. Auch davon möge bier ein Beifpiel 
Pla finden, weil es zugleich lehrt, welcher Mannigfaltigfeit 

diefe Ausländerei fähig if. Nachdem ausfübhrlih von dem 
gewöhnlichen Fremdſprachen die Rebe gewejen ift, für die ſich 

in der Schweiz eine oft mihliche Vorliebe befundet, fährt ber 

Nuffaß fort: 
» Wer aber glaubt, wir deutſche Schweizer fprächen nur franzöſiſch 

und engl, der frage einmal in Zug nad. Da fand dieſen 
Herbit jtatt ein Dia Suizo- Argentino, zu deutſch eine gemütliche 
Bufammenkunft von Scmweizern, die einmal in Argentinien ges 
weien find. Obſchon denen num dort drüben alles jo ſpanſſch 
vortam, daß fie lieber wieder in die alte Heimat zurüdlehrten, 
fo tun fie jept, als ob ihnen das Nollen des jpanijdyen Bruft- 
tond vertrauter wäre als ihr Schwizerdütſch, und ſtolz, wie es 
einem Spanier geziemt, nennen fie ihren Jaß-⸗ und Jodeltag Dia 
und druden in Solothurn ein Blätthen ‚EI Suizo- Argentino‘. 
O ihr lieben Leute, wer euch im Ausland kennen gelernt hat, 
wer an eurem Spanijch, Franzöſiſch, Engliſch gleich nicht mur 
den deutſchen Schweizer erfennt, jondern fogar den Kanton, aus 
dem ibr ftammt, wer da weiß, wie wenige von euch die fremde 
Sprache redjt gelernt haben, ber lächelt blof über euern Dial« 

Das ift gewiß fcherzhaft; aber wie lange iſt es her, ba bes 
zeugten es auch noch bei uns im Reich bie Kinder eines Haufes 
durch ihre Vornamen Charles, George-ujw., wenn ein Anver⸗ 
wandter wirklich oder beinahe mad) Amerika gereift war. 

2 
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Der Berfafjer ift am den unterzeidmeten Unfangsbuchjtaben 
feined Namens E. ®. leicht zu erfennen als ein unjern Leſern 

wohlbelannter Borfämpfer ber deutſchen Sprache in der Schweiz. 
Bie dringend not aber dem lieben Schweizerlande jo einſichtige 
Männer find, das läßt ſich faum deutlicher machen, als es 

unabjichtlich die Leitung des Berner Tagblattes getan Hat, indem 
fie den Ausführungen ihres Mitarbeiters folgendes Geleltwort 
mitgab: 

»Der Herr Einfenber reitet ein Stedenpferbihen, das vielleicht 
nicht ganz in das Zeitalter der ſtets ſich entwidelnden ‚Frembens 
induftrie‘ paht. Aber er reitet e8 gut, und fo mag es vortraben.« 

Sie hätte Ihm aud) jagen fünnen: deines Geiſtes hab ich feinen 
Haud) verjpürt. Sehr bezeicdnend tft auch, wie giftig die Gazette 

de Lausanne an zwei Stellen ihrer Nr. 267 (vom 11. Nov.) über 

E. B. herfällt: die biutigen Vorgänge in Innsbruck erſcheinen 
ihr nicht viel ſchlimmer. Und von irgend einer Achtung des 

fremden Rechts, die in den deutſchſchweizeriſchen Kundgebungen 
nie fehlt, findet ji in dem franzöſiſchen Blatte aud) nicht eine 
Epur. Ja, der beutjchichweizeriihe Spradwerein findet ein weites 

Arbeitsfeld. Gelingt es ihm aber, die Einficht zu verbreiten, 

daf die der »Bitte um Deutſch« zugrunde liegenden Anſchau— 
ungen recht jehr zeitgemäß find, fo fann ihm denn auch der 

Nachweis nicht mehr ſchwer fallen, daß bie den Schweizern be 
greiflicherweife jo am Herzen liegende » gremdeninduftrie« dadurch 
leineswegs geihädigt, jondern im Gegenteil überaus gefördert 
werden wird. Denn daß bie Mehrzahl ber ſchweizeriſchen 

Säfte Deutfche und zwar Reichsdeutſche find, ift eine befannte 

Tatſache, und haben bisher auch nur verhältnismäßig wenige ihre 
Unzufriedenheit mit der Zurüdjegung ihrer Mutterfpradje in der 
Schweiz laut ausgefproden, jo kommen doch auf jeden von diefen 

Zaufende, die ftilfchweigend den Verdruß auch empfunden haben. 

Aber das Wohlbefinden des Gaftes pflegt für diefen und ben 
Wirt gleich vorteilgaft zu jein. 

— Muß-Deutſch. Nach einer Mitteilung des Deutjchen 
Schulvereind hat eine Prager Berfammlung nichtdeutſcher 

Hochſchüler, d. h. allflawifcher Studenten, wieder einmal erleben 

möüflen, dab fie wie für andere Dinge, jo für ihre Beratungen 
zur Ausrottung des Deutichen die verhaßte deutihe Sprache nicht 
entbehren fan. Ste mußten das böje Deutſch ausſchließlich als 

Verhandlungsfprache verwenden, und wer empfände nicht den 
Seelenſchmerz biefer guten freunde, wenn fie das in ihrem Wer: 
bandlungsbericht eingejtehen, weil »es leider Tatſache ift, daR 

man zur deutſchen Sprache zum Bmwed der gegenfeitigen Ver— 

ftändigung Zuflucht nehmen mußte⸗. Es bleibt alfo wohl noch 
eine gute Weile bei dem ſ. 3. auch in unferer Zeitichrift (Sp. 14) 

berichteten Safe: »Die allgemeine ſlawiſche Sprache ift doch die 
deutfche.« 

— Die in der vorigen Nummer (Sp. 317/318) beſprochene 
Berordnung des Kgl. fühl. Finanzminifterinms zerfällt in zwei 
Teile. In dem erften werden die Behörden angewiefen, fich nicht nur 
bei Aufftelung des Etats und des Rechenſchaftsberichts, ſondern 

auc bei behördlichen Erlaſſen, Anweiſungen ufw. der Verdeut⸗ 

ſchungen zu bedienen, die durch die Bejchlüfle der Ständefammern 

in den Gefepen über den Staatshaushalt und die Oberrechnungs- 

fammer Aufnahme gefunden haben; auch joll davon abgejehen 

werden, ber verdeutichten Bezeichnung die bisher gebräuchlichen 

Fremdwörter in Klammern beizufügen, wie das im Wortlaut ber 

Geſehe noch größtenteils gefchehen iſt. Weiter aber heit es: 

»Es ſteht wohl außer Zweifel, daß es, nachdem mit der Ber: 
deutſchung der Fremdwörter einmal in den oben angeführten Ge— 

fepen der Anfang gemacht worden ift, geboten erfcheint, auch 
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fonft im Etat», Kaſſen- und Rechnungsweſen, ſoweit tunlich, mit 

überflüffigen Fremdmworten aufjuräumen. Die Fremdworte ganz 
zu bejeitigen, ift freilich), wie allgemein anerlannt ift, nicht aus: 

fügrbar. So werden auch in Zukunft Worte wie Finanzperiode, 

Kapitel, Apanage, Selundogenitur, Tarif ufto., die mit ge 
jeglichen Beftimmungen in Zuſammenhang ftehen, bis auf meiteres 

nicht vermieden werden können. Es wird fi aber ermöglichen 

lafien, eine größere Anzahl von Fremdworten, wenn ihre Ver: 

deutſchung auch nicht vorgeichrieben worden ift, bei der Aufitellung 
des Etats und ber Necenichaftäberichte durch deutſche Worte zu 
erjegen.e Und dann wird auf ein beigefügtes Verzeichnis folder 
Fremdworte verwieſen, die ſtellenweiſe ſchon jet im Etat ver- 

deutſcht worden find, Es find darin etwa 50 Wörter aufgeführt, 
von denen eine Ausleje ſchon in voriger Nummer mitgeteilt wor 

ben ift. Bemerkenswert und erfreulich find vor allem bie hier 
ausgeiprochenen Grundſähe, die ein Weitergehn auf dem betretenen 
Wege mit der Zeit in Ausficht ftellen. — Auch in den von Mit: 

gliedern der Kgl. Generalbireftion bearbeiteten Leitfäden für bie 
Vorbereitung zu den Prüfungen bes mittleren Perfonald der 

R. ©. Staatseijenbahnverwaltung iſt in erfrenlicher Weile Sptach⸗ 
reinheit angeltrebt; zunächit in bem erjten, »Algemeines« enthal⸗ 

tenden Bändchen, während das zweite, das Finanzweſen betreffende 

noch vor Erlab der oben beſprochenen Verordnung abgefaht wurde 
und daher an die bis dahin gefeglich feſtgelegten Ausdrüde ges 
bunden war. Selbitverjtändlich kommt das Streben nad) Sprach— 
reinheit bem Bedürfniſſe nad) Klarheit und Deutlichkeit der Auss 

drudsweile, das für folde Leitfäden in hervorragendem Ma 

befteht, im erfreulicher Welje entgegen. R. 

— Kanzleigehilſe oder Kanzleiaſſiſtent? Die leidige Titelfſucht, 
der üble Kaſtengeiſt, die ſchon ſonſt Unheil genug unter uns 

ftiften, gehören auch zu den Feinden der Sprachreinheit. Das 

tritt wieder bei einem Geſuch von Sanzleigehilfen zutage, das 

mit anderen am 7. November im preußtfchen Abgeordnetenhaufe 
verhandelt wurde. Da fieht neben dem Wunſche nach Aufbefie 

rung, ber nad) der übereinftimmenden Meinung aller Redner 
dringend berechtigt ift, der andere nach Beilegung der Amts 
bezeichnung »Sanzleiaffiftente, der den Bitiftellerm gleich wichtig 
zu fein fcheint, während er in den Verhandlungen über das Geſuch, 
wenigſtens in der Vollverfammlung, gar nicht beſonders beadıtet 
worden iſt. Nur der Abgeordnete Dr. Arendt hat fich wie bei 

früheren Gelegenheiten das Werdienft erworben, den Ausdtud 

feines Wohlwollens für die Bittſteller mit einer Empfehlung dee 

verſchmähten deutichen Wortes zu vereinigen. Er führte aus: 

>Meine Herren, nadı dem Antrag, der und hier vorliegt, 
wird von den Petenten auch die Beilegung der Amtöbezeichmung 
als ‚Kanzleiaffiitent‘ angeftrebt. Der Herr Berichterftatter hat 
diefen Teil der Petition nicht beſonders begründet. Ich made 
thm daraus feinen Vorwurf... .., ich wäre einigermaken geipannt 
ewejen, wie die Gründe dafür ausgefallen wären, daß Batı des 
itels rg ber Titel "Konzleiaffiftent‘ gemählt wer: 

den fol. Soweit ich bie Dinge ſprachlich beurteilen kann, befagen 
beide genau dasfelbe, die eine Bezeichnung mit einem guten 
deutschen Ausdruck, bie andere mit einem Fremdwort. Welchen 
Vorteil es für die Nanzleigebilfen hat, fi) mit dem Fremdwort 
‚SKanzleiaffijtenten‘ zu bezeichnen, fann ich nicht einjehen. Es 
it wohl nur noch das alte Vorurteil, das leider in fo weiten 
Kreifen unferes Vollkes bejteht, daß das Fremdwort etwas Beſſeres, 
etwas Feineres enthält, wofür wir ja im der letzten Zeit eine 
Reihe trauriger Beiſplele auch im amtlichen Verkehr haben. Ent 
gegen dem Streben, alles, was gut deutfch ausgebrüdt werden 
lann, auch deutich zu — find ei e Beamtenllaſſen 
immer noch bemüht, ihre deutſche Antsbezeichnung durch Fremd- 
wörter zu erjegen. Ich brauche Sie nur an die unglüdliche Ein- 
führung des Wortes ‚Veterinär‘ zu erinnern. Unter ſolchen Um: 
ftänden Tann ich es mir auch erflären, daf die Kanzleigebilfen 
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vielleicht glauben, etwas Beilered zu erwählen, wenn fie als 
‚Kanzleiaffiftenten‘ bezeichnet werben. ch möchte aber body für 
das gute alte deutſche Wort ‚Gebilfen‘ eintreten, befien ſich in 
Mußland ſogar die Vertreter der Minifter nicht jchämen. 

Wenn auch von der Stellung eines Antrages abſehe, und 
nicht dieſen Teil der Petitionen durch Übergang zur Tagesord- 
nung zu erledigen beantrage, fo möchte ich doch die Aufforderung 
an bie gr ne Staatöregierung richten, daß fie dieſen Teil der 
Petitionen nicht erwägt, ober wenn fie ihn erwägt, jedenfalls nicht 
berüdfichtigt, jondern dak man es bei bem Titel ‚Kanzleigehilfen‘ 
beläßt, aber ihre Stellung möglichſt aufbeſſert, um ihnen eine 
menfcenmwürbige Exiſtenz zu m. und auch hier ben berechtigten 
Klagen aus den Reihen der Beamtenichaft ein Ende zu machen«. 

— Ein gutes Beiipiel. Lindſtedts Stadtküche in Berlin 
(gegenüber dem Kriegsminiſterium) verjendet alljährlid in der 

Hauptgejellihaftszeit an ihre Hunden und folche, die es werben 

wollen, fauber ausgeftattete Heftchen: »Speifens Borfchläge«, die 

eine Reihe der Jahreszeit, dem Geldbeutel und dem Brauche 

unferer vornehmen Geſellſchaft angepaßter Speifefolgen für Mittags⸗ 

und Abendiafeln, forte für Kalte Küche enthalten. Bei der Mannigs 

faltigkeit und Sadıfenntnis, die diefe Zufammenftellungen aufs 
weijen, werben fie den Empfängern willfommene Ratgeber zur 

Bewirtung ihrer GAjte fein. Das uns zugegangene Dftobers 
Heitchen zeigt gegenüber der bisherigen Gepflogenheit infofern 
einen mit Freude zu begrüßenden Wandel, als das bisherige 
Kauderwelſch der befannten, aber glüdlicherweile aud immer 

mehr veraltenden »Menüs« durd) reines und jedermann verſtänd⸗ 

liches Deutſch erjeßt worden ijt. Es fann feinem Zweifel unter: 

liegen, dab die Sprache diefer Tafelfarten und Gangfolgen einen 

erheblih vornehmeren Eindruck macht, als jener Miſchmaſch 

deutſch⸗ franzöfiichsengliicher Broden, die, weil meiſt ſinnloſer und 

ſprachunrichtiger Xlingllang, niemand etwas jagten, aber gedanlenlos 
von unterer gebildeten Gefellichaft dem Küchendeutſch ungebildeter | 

Köchinnen und Süchenmeifter entnommen wurden. Sicher wird | 

das gute Beiſpiel Lindſtedis auch in der vornehmen Gejellichaft 

Schule machen und zur Einbürgerung ausſchließlich deutſcher Bes 

zeichnungen aud) für unfere Tafelfreuden beitragen. Die Sonder: 

heiten der fogenannten feinen jranzöfiihen Küche fünnen dabei | 

auch zu ihrem wohlverdienten Nechte fommen, wie z. B. bie | 

Lindftedtiche Speifenfolge IV zeigt, die lautet: Kaviar- Schnitten, 
Ungarifhe Suppe, Oſtender Steinbutte mit Mufjelin-Sohe, Rinder- 
bruft auf Bürgerert, Nehrüden nad) Richelien, Muflauf von 

Rebhühnern, Franzöfiihe Mafthühner aus Mans, Tomaten-Salat, 
Rahmgeftorenes mit Teigrand, Englüche Käfebrötchen. — Das | 

Zeitſchrift des Allgemeinen Dentihen Spradvereins 19. Jahrgang 1904 Nie 

fit verftändlich, Klingt vornehm und iſt einem deutſchen Mahle | 

angemefjen. Diejed Vorgehen iſt aud ein erfreuliher Beweis | 

dafür, daß gerade in unferen erften Geſchäftshäuſern das Sprach: | 

bewußtjein immer mehr erwacht und um jo rafcher und nach⸗ 

haltiger zur Geltung gelangt, auf je höherer Bildungaftufe ber | 
Gejchäjtsleiter ſelbſt ſteht. Unſern großen Geſchäftshäuſern zur 

Nacheiſerung beſtens empfohlen! Vornehmes Haus, vornehme 

Sprache! H. 

— Das Stuttgarter Schwimmbad hat jüngſt eine bedeutende | 

Erweiterung erfahren, für die der geipreizte Name »Balncologis | 
ſches Inititut« geihaffen wurde. Diefen bedauerlihen Mißgriff 
beipricht der geiftreiche » Stuttgarter Spaziergängere (W. Wid- | 
mann) im Stuttgarter Meuen Tagblatt Nr. 260 in launigen 

Berjen, die in den Borfchlag auslaufen: 

Statt »Balneologifches Inſtitut⸗ 
Sagt »Stuttgarter Heilbad« kurz und gut. 
Das trifft doch auch des Weiens Kern, 
Das ruticht von der jhmäbiichen Zunge gern 
Und pakt, klingt es auch minder jein, 
Zum »Schwimmbabd«, jeinem Brübderlein. 

350 

In ungebundener Rede wird weiterhin für das »Titelungetüm« 

»Meteorologiiche Zentralftation Stuttgarte« vorgefchlagen: 
Stuttgarter Wetterwarte; für Zentralftelle: Hauptfielle; jür 

Departement: Mbtellung. — Die letztgenannte Verdeutſchung 
dürfte allerdings mit »Berwaltung« zu vertaufchen fein; ftatt 

»Miniftertum des Schulwejend« fagt man in Württemberg längft: 

Unterrichtäverwaltung. 

Ludwigsburg. Karl Erbe, 

— Rechtſchreibeſchmerzen in Franfreih. Im Pariſer Matin 
vom 5. Nov. d. J. Hagt Renée Bures in fomifcher Verzweiflung 
über eine drohende Vereinfachung der franzöjischen Nechtichgibung. 

Der befannte Phllologe Baul Meyer bat dem frangöfifchen 

Kultusminifterium einen Plan für eine Neform vorgelegt. Wozu, 
jammert ®., haben wir uns all die Mühe gegeben, um und 
die Feinheiten der franzöfiihen Rechtſchreibung anzueignen, wozu 

den Orthographiepreis in der Schule befommen, wenn das alles 
jet anders gemacht wird. Da kommen wir Beiten dann ins 
Hintertreffen. Bures fprict im Sinne des gemütlichen Spich- 
bürger®, der feine Störung wünſcht. Es ift für uns lehrreich 
zu beobachten, wie jelbjt die fo unbequeme, umftändliche franzöfifche 

Rechtichreibung Verteidigung findet, was man anderjeit® in Franke 
reich an Neuerungen wagen zu können glaubt. Es ſoll vor allem 
mit der Wortſchrift grumdfäßlich gebrochen und Lauiſchrift ans 

gejtrebt werden. Ein gut Teil der Atzente wird dadurch über- 
flüffig; der Unterfchied von en und an, von mu, m und eu, von 

ein und in foll fallen, nicht gejprochene Konjonanten mweıden 

unterdrüdt, vor allen die Doppeltonfonanten. Die Franzoſen 

werben fünftig leichter leſen und jchreiben lernen und werden 

Tauſende von Zentnern Schriftguß fparen. Mit der Beidhränfung 

anf die eine »lateiniihee Schrift find fie uns jchon jept voraus. 

Br. 

Sur Schärfung des Sprabgefübls. 

251)»In ben Gemeindeſchulen 251) In ben Gemeindeſchulen 

baben Diebftähle mitteld Er- find von Dieben Schränte er» 

brechens von Scränfen jtatt= brochen und daraus haupt— 

gefunden, wobei hauptfählih ſächlich Geigen, aber auch den 

Gelgen, aber auch Privatfahen Lehrern gehörige Gegenjtände 

von Lehrkräften entwendet entwendet worden. 

worden find.« (Aus dem Erlah 

einer Schulbehörbe.) 

»Stattgefundene — farblos. Lehrkräfte« ſcheint amtlich 

gern für »Lehrer« gebraucht zu werben; denn in bemjelben 
Erlafje werben die Rektoren aufgefordert, »die Lehrfräfte zur 

Mitnahme ihres Privateigentums zu veranlafien.« Offenbar 

will man mit bdiefem Worte Lehrer und Lehrerinnen zus 
fammenfajjend bezeichnen, wie in anderen Gegenden mit dem 

häßlichen Kanzleiworte Lehrperjon. Mber warum nicht 

einfach Lehrer? Auch Frauen und Mädchen weıben als 

»Beamte« bezeichnet. Die Lehr-»Hraft« hat ja mit dem 

perjönlichen Eigentum nichts zu fun. — »Privatfachen von 
Lehrkräften entwendete — zweideutig. 

Andere Beiipiele von unbeabfichtigter Zweideutig— 

keit: »Sie erhalten hierbei 10 Stüd vom Deutichen Kriegs - 

und Militär: Abreifkalender zu gefäliger Verteilung an Die 
Mitglieder Ihrer Konferenz, welche nad dem Willen bes 

Gebers aufgehängt und gelegentlich... den lindern erklärt 
werden jollen« (aus einem amtlihen Schreiben an die Schulen 

in Sadjen: Weimar). — » Die jeiner Zeit über den Redakteur 

M. vom Ulk wegen Sottesläfterung verhängte ſechsſmonatige 
2* 
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Gefängnisftrafe ift im Gnadenwege in dreimonatige Feſtungs— 
haft umgewandelt worbene (Beitungdmitteilung v. 3. 1900). — 
»Der Hub Deuticer Geflügelzüchter jucht noch ftändige Abs 

nehmer für garant. frifhe Hlühnereier feiner Mitglieder« 

(Anzeige in einer Dresdner Zeitung 1902). — »Der Magiftrat 

bat in feiner Sihung am 4. März beichlofien, das nichts 
gewerbömähige Schlachten derjenigen Leute freizugeben, 
die mehr ala 4 Kilometer in der Luftlinie bis zum Haupt⸗ 
eingange bed Schlachthauſes entfernt wohnen« (Ungermünder 

Anzeigen 1896). Hierher gehört aud der föftlihe Sap aus 
der Entiheidung eines Oberlandesgerichts, der im vorigen 
Jahre die Nunde durch die Zeitungen machte: »Das Bes 

ſchwerdegericht Hat die Identität bes gepfändeten 

Schweines mit dem Richter erjter Inftanz ala er- 
wiefen angenommen.e Endlich fei nocd das gut gemeinte, 
aber menſchenfreſſeriſche Glüdwunfcicreiben angeführt, das 

vor kurzem eine Mädchenklafje in Hannover ihrem geliebten 
Lehrer bei feinem Geburtstage mit einer Torte überreichte: 
»Diefes fchenft die zweite Klaſſe — und wünſcht guten Appetit. 

— Verzehren Sie die ganze Maſſe — und Ihre Frau 
und Kinder mit.« 

Geprüft von den Herren Behaghel, Brenner, Erbe, Gartner, 
Sombert, Heine, Khull, Lohmeyer, yon, Matthias, Pietſch, 
Saalfeld, Scheitler, Wappenhans, Wiülfing. 

Demerkungen über die vorftehenden Süße, Beiträge u. a. bittet 
man einzuienden an Profeſſor Dr. Dunger in Dresdens 
Plauen, Kaißer Str. 125. 

ii hu © Nach einer gefälligen Mitteilung des Herm 
———— . in Charlottenburg Abt die Berbejlerung des 

apes 244 zur Schärfung des Sprachgefühls (Sp. 260) auf einer 
unrichtigen Sorausichung, Es handelt fih um die Belannts 
machung eined Bojtamtes: »Ald unverausgabt wird eine.. 
—— 13 ME 20 Pf. nah Schwerin (Medl.) 
geführt.« für wurde ala Verbeilerung vorgeichlagen: »Als 
unanbringlicd) (unbejitellbar) lagert hier eine nach Schwerin (Meckl.) 
beftimmte Poſtanweiſung über —«. Wie uns aber mitgeteilt wird, 
tft die Poftanmweilung verloren gegangen, infolge deſſen Hit der 
Name ded Einzahlerd mie der des empfangsberechtigten Empfän- 
ger® nicht befannt, und fo wird der Betrag der Poſtanwelſung 
als »unverausgabt geführte, d.h. in den Büchern. Alfo nicht 
die Boftanweifung, fondern nur der Betrag wird »geführt.« Das 
iſt allerdings ein Poftwelih, das der Nicht: Fachmann unmöglich 
verſtehen lann. Und doch wendet fich die Belanntmachung nicht 
an Fachleute, fondern an den Einzabler, deſſen Auftrag die Poſt 
aus dem angegebenen Grunde nicht ausführen fonnte. Unter diejen 
Verhältniſſen hätte die Belanntmachung etwa jo lauten fünnen: 
»Amı 26. Auguſt 1903 iſt eine nach Schwerin (Meckl.) bejtimmte 
Poſtanweiſung über 13 ME. 20 Pf. bier eingeliefert worden. Da 
dieje Poftanweilung verloren gegangen ift, jo konnte der Betrag 
nicht ausgezahlt werden. Der Einzahler wird daher erjucht, 
den Betrag zurüdzunehmen.« 

Dresden. 9. D. 

Bücherſchau. 
Johann Weyde, über die Beziehungen ber deutſchen 

und ber tihehiihen Sprade. Prag 1904. 16 Geiten. 

Preis 20 Heller. 

Die prophetiſchen Worte, mit denen vor mehr als Hundert 
Jahren Fr. M. Velzel als wahrſcheinlich Hinftellte, »daß ſich 
einſtens Böhmen in Anſehung der Sprache in eben dem Zuſtande 
befinden werde, mie ißt Meißen, Brandenburg und Schleſien, 
wo man bdermalen durchaus (?) deutich ſpricht und wo von der 

Beitfchrift des Allgemeinen Deutiden Spradvereins 19. Jahrgang 1904 Nr.12 

| 
| 

| 
ſlaviſchen Sprache ißt ſonſt nichts als die Namen der Städte, | 
Dörfer und Flüſſe noch übrig finde, fünnten uns heute wohl als 
etwas voreilig eriheinen, Ungefähr fünfzig Jahre ſpäter hielt es 
der treiflihe Schmeller für erfprichlih und anziehend, daß fich 
die reichedeutſchen Nachbarn mit der zu ungeahntem Aufſchwung 
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gebiehenen »gſchechenſprache · belannt madhen. Heute nehmen 
wir aber einen andern Standpunkt ein und halten es für zeit- 
gemäß unb notwendig, daß die von Schmeller noch als politiſch 
anmakungöfrei belobten Tſchechen daran erinnert werben, wie 
ihre Kultur und Deutfchen fo vieles zu danken hat. Das geſchieht 
mun auch in der oben nnten Schrift von Dr. J. Wende, die 
ald Nr. 310 ber »Borträge, herausgegeben vom Deutichen Verein 
zur Berbreitung gemeinnügiger Kenniniſſe in Prag« erſchienen ift. 

Der Titel de Schriftchens verdient einen Tadel; er jagt uns 
nämlich nicht, dak wir über die Wecjelbeziehungen zwiſchen 
Deutſch und Zichechiich belehrt werden jollen; Scleicher hatte 
richtig bon ber ——— Einmirkunge geſprochen (im 9. Band 
von Herrigd Archiv). Über die ſprachlichen Schädigungen, die 
wir Deutihböhmen durch den Berfebr mit unjern »Landesbrüdern« 
erleiden, teilt Wende auf ben erſten Seiten allerlei mit; reichere 
Belehrung hat ber weitausblickende H. Schuchardt in feiner Feſt⸗ 
ſchrift zu Ehren Miklloſichs »Slavo⸗ Deutiches und Slave: Jta= 
lienijhes« 1885 dargeboten, wie auch J. W. Nagl in feiner 
handlung »Deutjche Lehnwörter im Czechiſchen Wien 15%. Im 
Verlaufe feiner Schrift zeigt uns Wende, wie ſich der deu 
Einfluk immer mächtiger über das Tichechiiche eritredte, jo daß 
unfre Bildung und Gefittung fich in einer unerfchöpflichen Anzahl 
von Lehnmwörtern diefer Sprache offen kundgibt. Eine jtörende 
fonderlichkeit von Weydes Darftellung beiteht darin, daß er dem 
tihechiichen Wörtern die Geſchlechtsbezeichnung ber entiprechenden 
beutichen beigibt. So heikt e8 3. ®.: »Ob die miöko von Milch, 
der pluha von Plug fommt, ift nicht ganz fiher«, mlöko tft 
aber ein Neutrum, pluh (nimmermehr pluha) ein Masfulinum. 
Ebenjo abenteuerlih Hänge uns, wenn man beim lateiniichen 
Unterricht jagen wollte: ⸗Das oculus tft unfer Auge, das auris 
ift unfer Ohr⸗. Die ſichere Wiedergabe der ſlawiſchen Wortformen, 
hin und wieder auch der beutichen, vermiſſen wir an nicht wenigen 
Stellen. Bir finden »ruffiih knjäzie, »altſſoveniſch munichue«, 
»mittelhochdeutih obazo« Obſt, ⸗althochdeutſch hvila«e Weile, 
»mittelbochdeutich gawät« ⸗ tihehlih kabät, »mittelhochdeutich 
papas«e Papft und bergleicen mehr. Für die Verftümmelung 
zahlreicher Namijcher Formen, die Wendes ſonſt recht dantens- 
werte Schrift verungiert, haben wir Prof. Berneter, den be— 
deutenden Slawiſten der deutichen Univerjität in Prag, der unferm 
Verfafier namhafte Förderung zu teil werden lich, ganz gewiß 

Leitmeritz. J. Peters. 

Deutſcher Volkskalender für 1905. Herausgegeben von 

Auguſt Jekelius. I. Jahrgang. Kronſtadt, H. Zeidner. Preis 

40 Heller. 

Ein rühmliches neues Unternehmen. Für die erſtaunlich ges 
ringe Summe von 40 Hellern oder 35 Pig. wird bier unfern 
fiebenbürgtichen Stammesgenojjen ein Kalender geboten, ber auf 
244 (!) Seiten, abgejehen von zahlreichen Abbildungen, eine über- 
rafchende Fülle von wirklich gediegenem Stoff bringt. Überall 
fpürt man ben Leben wedenden und bewußt gepflegten Zufammen- 
bang mit dem deutichen Geiftesleben. Unter den Liedern verdient 
> Des bdeutihen Jünglings Hochgeſang ⸗ von Roderich Gooß mit 
dem Kehrreim »Ein grünes Reis bin ih am Stamm ber alten 
deutichen Eichee hervorgehoben zu werden. Treffliche Mahnungen 
enthält der »Sulturbriefe, der ſich (bedauerlich, daß es nötig ift!) 
gegen bad Nufgeben der alten Vollstracht und anderer Kennzeichen 
fächfifcher Eigenart wendet. Jeder Deutiche, der jein Boltstum 
liebt, wird an diefem Kalender feine helle freude haben. 

Landeshut 1. Sc. Richard Palleste. 

Alldeuticher Atlas. Bearbeitet von Paul Langhans. 
Mit Begleitworten: Statifiit der Deutſchen und der Reichs— 

bewohner. Dritte Auflage. Gotha, Justus Perthes. I ME 
Der Atlas befteht aus fünf großen Kartentafeln mit vielen 

Nebenkärtchen; alle ganz vortrefflih und überfichtlich gearbeitet 
ftellen der Reihe nah dar: 1. die Verbreitung des Deutſchtums 
auf der Erde, 2. in Europa und im Morgenlande, 3. Deutſche 
und Undeutſche im Deutichen Reiche, 4. Dentichland nah Oſten 
und 5. die Hauptſitze des Deutfchtums Über See. Hedem Deut- 
ſchen, deſſen Blicke über die vier Pfähle hinausreichen, muß die 
dritte Auflage dieſes überaus reichhaltigen Werles eine Freude 
ſein. Auch der ungewöhnlich niedrige Vreis verdient ein beſon— 
deres Lob. Str. 

nicht verantwortlich zu machen. 
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Geſchichte der deutſchen Literatur von den ältejten 

Zeiten bis zur Gegenwart von Prof. Dr. Friedr. Bogt 

und Prof. Dr. Mar Hod. Zweite, neubearbeitete Auflage. 
Mit 165 Abbildungen im Tert, 27 Tafeln in Holzſchnitt, Kupfer 

ftih und Farbendruch, 2 Buchdruck- und 32 Falſimilebellagen. 
355 und 599 S. Leipzig und Wien, Bibliographiiches Inftitut. 
1904. Geh. in 16 Lieferungen je 1.4, in 2 Halblederbänden 

je 10.4. 

Die beiden Verfaſſer Haben ihre Aufgabe jo untereinander 
vertellt, daß Fr. Vogt Im erften Bande ben Verlauf der Geſchichte 
von ben Anfängen bis über die Reformationszeit darftellt und 
M. Koch im zweiten Bande den Faden bei Opitz, dem Be- 
gründer einer neuen gelehrten Dichtung im deuiſcher Sprache, 
wieder aufnimmt und bis in unjere Tage hinein weiterführt. 
Seder von beiden Männern bat ſich alſo auf das Gebiet be- 
ichränft, in deſſen Bereich ſich feine eigenen Foridungen und 
Arbeiten ſelt langer Zeit hauptſächllch bewegen. Daß anerkannte 
Gelehrte und Univerfitätßlehrer jelbft die Ergebnifie ihrer Wifien- 
ſchaft über dem Kreis ihrer Zunft hinaus den Gebildeten und 
Lerneifrigen ihrer Zeitgenofien zugänglich machen, ift ein erfreulicher 

rtichritt unferer Tage und verdient im jedem Falle Dant. 
die befondere Art, wie die beiden Berfafjer einmiütig ibre 

Aufgabe erfaht und durchgeführt haben, macht es unierer Reit 
ſchrift zur Pflicht, diefe deutſche Lıteraturgefhichte rühmend zu 
nennen. Sie mwühlen nicht in gelehrten Streitfragen, bei denen 
es fein Unmwichtiges gibt, fie arbeiten nicht über Menichen und 
Volt erhaben, auf allgemeingültigen Gejepen und abgezogenen 
Begriffen, um kalte Werturteile zu finden, jondern fuchen überall 
warmen Herzens bie befondere Eigenart, bie Perfönlichleit bes 
beroortretenden Einzelnen zu erfafjen, feine Stellung zum @eijte 
feiner Zeit zu beitimmen und in der folge dieſer Perfönltchleiten 
und den literarischen Strömungen ein Stüd bes deutichen Geiftes- 
lebend überhaupt zu veranichaulihen. Das Bud ift aljo durch 
und durch national und unterläßt beiſpielsweiſe feine Gelegenheit, 
mit innerer Teilnahme auch auf die Umſtände binzumeifen, aus 
denen fi dad Verhängnis unlerer Mutteriprahe ergab; denn 
fo möchte man die Zatjache bezeichnen, daß der Deutiche von 
den frübeften Beiten an wieder und wieder bie Förderungen 
jeines Lebens, die er wie ſegensreich auch immer von aufen erhielt, 
mit Geringihägung der Mutterfprache büßte, in der doch allein die 
Wurzeln auch feiner dichteriichen Sraftentfaltung ruhen. Immer 
bon neuem brauchte er Kämpfer für das Necht feiner Mutterjprache, 
als folder ſteht Otfried an den Eingangstoren des deutſchen 
Schrifttum, und der zweite Band beginnt gleid) mit Opip. 
Herabzuſchauen auf die Mutteripradje bat von den alten bis zu 
den neuen Seiten wiederholt als quter Ton gegolten, und find 
wir darüber mit Gottes Hilfe nun hoffentlich für immer weg, jo 
fchreibt ſich doc noch daher das abjonderlihe Berhälinis des 
Durchſchnittsdeutſchen unjerer Tage zur Mutterſprache, 5. B., um 
nur das hervorzuheben, die vielfache Unkenntnis und Unſicherheit 
(vgl. Sp. 366 Sprachtücken) oder auch Gleichgültigkeit in den ein- 
fachiten ſprachlichen Schulftagen, die fi) mit der forgjamften 
Gerwifienhaftigkeit gegen fremde Zungen verträgt. 

Auch in Stil und Ausdrud haben die Verfaſſer den ges 
wählten Lejerfreis wohl im Auge behalten. Zwar im zweiten 
Bande findet der Beobachter da und dort eine Schachtelung, wo— 
durd) entweder dem Zeuwort eine verlorene Beftimmung allzuiehr 
nachhintt (S. 142: macht fi. . . geltend) oder (wie ©. 147: 
trugen, unterblieben war, erfhien . . .) drei Zeitwörter mit den 
Köpfen zujammenftohen und ähnliches, und dem Bearbeiter des 
erfien Bandes entichlüpft ab und zu ein, fei es bloß ein über: 
flüffiges oder auch ein hemmendes Fremdwort, wie es uns allen 
aus Schuljtube und Hörjaal und aus der gelehrten Literatur 
noch anhängt. Wegetationstraft (ftatt Fruchtbarkeit), populäre 
Tradition, Berfion, Barlatlon, fingierte Situation und beſonders 
Interefie, Exiſtenz (Dafein Gottes), Brinzip, Momente, Faktoren 
und Glemente, ferner emergtih, indivibualifierend (S. 14 für 
perjönlich), lonſequent und peyific und andere möchte ich als 
harmlos bettachten und nur für Scönheitsfehler halten. Da— 
gegen werden z. B. metriiche® Spezimen, Anterpolation, kom— 
piliert, auch Kapitalbuchitaben, Hnpothetiiche Übertragung manchem 
ebildeten Leer nicht oder nicht ohne weiteres verſtändlich fein. 

derer Art ift, möge indeſſen für die fünftigen Auflagen auch 
der Vernichtung empfohlen fein, die in beiden Bänden wieder: 
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holte Wendung: ber Ausgang war ein glei Dbiutiger, bie 
Scheidung ift eine ziemlich willfürliche, die Wirkung eine große; 
denn jonjt wirkt vielleicht bad neue, achtenswerte Vorbild mit, 

auffommenden Unart zu Recht und Geltung zu verhelfen, 
bis niemand mehr leugnet, dab die Erde eine runde iſt und 
der Rüdertihe Spruch lauten müßte: Gott iſt ein großer und 
der Menſch ift ein Heiner. Aber alles, was man ba anders 
wünſcht, iſt unerheblich im großen Ganzen. Denn von ber 
formel- und ſachwortreichen Gelehrtenſprache halten fich beide 
Verfaſſer doch fihtbar und bewußt genau fo fern, wie fie ander 
ſelts jede Art geijtreicher oder gelftreichelnder Künſtelei vermeiden. 
Sie drüden fi, Ihrem ausgeſprochenen Vorſatze treu, wirklich 
emeinverftändlicd aus, was fein geringes Lob iſt, und wer eine 
tobe muſterhafler Gemeinverftändlichteit haben will, nbdet 

fie 3. B. in der ſachlich und ſprachlich vortreflich gelungenen ht 
über die nordiſche Nibelungenfage (I. ©. 14f.). — Weiter auf 
ben Inhalt einzugehen, gehört nicht in den Rahmen unferer 
Beitichrift; wenn ich noch das bemerfe, da bie zahlreichen Bilder 
durchaus kein bloßer Puß des Buches find, jondern in die 
Darftellung höchſt lehrreih und forgiam verarbeitet, jo wird es 
genügen, um das für die Pilege des deutichen Volklsbewußtſeins 
wichtige, übrigens äuferlic, ſehr geſchmackooll ausgeftattete Wert 
Len Kreiſen des Spradvereins warm au empfehlen. z 

tr. 

Eduard Engel Wriehiihe Frühlingstage. Zweite, 
neubearbeitete Auflag: mit 21 Bildern nad) der Natur. H. Coftes 
noble. Jena 1904. 376 Seiten. geb. 5.24. 

Diefed Buch verdient wie bei feinem erſten Erfcheinen im 
Jahre 1887 auch jetzt die Aufmerkſamkelt der Gebildeten durch 
die frifche Lebhaftigkeit der Schilderung und die Wärme des Mit- 
gefühls für das Griechentum der Gegenwart, die fi, wo es 
Gegnerichaft zu befämpfen gilt, bis zur Leidenfcaftlichkeit fteigern 
lann. Es bat ſchon manchem feiner Leſer mit unmiderftehlicher 
Reiſeluſt nach dem ſchönen Griehenlande erfüllt, mandem wenig- 
ftend dad -eigene Anfchauen einigermaßen eriept. Unſere Zeit⸗ 
ſchrift iſt micht der Ort, den reichen und bunten Inhalt näher zu 
bezeichnen; höchſtens auf das vorlegte, das 22. Kapitel, kann kurz 
bingemiejen werden, das die Überfchrift trägt: »Ein deuiſches 
Dorf in Attila und was e8 Ichrt ?« —— iſt gemeint, wo 
der bayerische Griechenlönig Otto ausgediente bayeriſche Soldaten 
anfiedelte (einige hatten fich auch deutfche rauen genommen) 
und doc ſchon 1886 der griechiiche Pfarrer der legte war, der 
ſich um die Pflege der deutſchen Mutteriprache hoffnungslos bes 
mühte, denn ſchon mußte er deutfche Grammatit in griechiicher 
Sprade unterrichten, und heute haben die Heraflioner Müller, 
Sepe, Kegelmeier auch das letzte deutiche Wort längft vergefien; 
ein lehrreiches Beiipiel deutſcher Nacıgiebigteit. Aber der eigent: 
lihe und ausreichende Grund, Engels Buch an diefer Stelle 
rühmend zu nennen, liegt nicht im Inhalt, ſondern in der Form. 
Das Beſtreben des Verfafjers, im diefer Veziehung den Forde— 
rungen der geit gerecht zu werben, iſt bereits bei früherer Ge— 
legenbeit (vgl. Ep. 262) anertannt worden. Sept hat es in fol- 
ender Bemerkung zur zweiten Auflage einen beſonders deutlichen 
usdrud gefunden: »Diefe Auflage unterfcheidet fich von der eriten, 

abgejehen von einigen fachlichen Änderungen, bejonders dadurd, 
dab ih alle überflüfjigen Fremdwörter ausgemerzt 
und mid bejtrebt habe, ein reindeutihes Bud darzu— 
bieten.« Str. 

Baltfr Gudmundsſon,) Island am Beginn des 

20. Jahrhunderts. Aus dem Dänifhen von Richard Pal— 

leste. Mit einem farbigen Titelbilde (Nordlicht) und 108 Ab⸗ 

bildungen. 233 &. Gebrüder Böhm in Kattowig O.«S. 1904. 
6.4. 

Schon bei meiner allererſten Unterweiſung in der Erdkunde 
bat das auf der Karte von Europa, beinahe wie dejien Mond, 
jo body oben jchwebende Island auf mid, einen ganz bejonderen 
Eindrud gemadıt. So wird’ wohl auch andern ergangen fein. 
Etwas Ordeniliches gelernt haben wir aber nicht über diefes von 
der Natur jo in Abjonderung gehaltene Inſellind, das doch, wie 
das vernachläſſigte Aichenbrödel, der Neize genug darbictet. Denn 
bie drei Wiſſenemünzen Hella, Geyſir und Islandmoos, dazu 

1) Zolandiſches 5 zu fprechen wie engliich tlı in father. 
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vielleicht als vierte die wenigitens dem Namen nach bekannte 
Edda, mit denen ſich unfre Gebildeten abfinden, werben der Bes 
deutung des Gegenftandes wahrlich nicht gerecht. Deshalb fit es 
dankbar anzuerfennen, dab Richard Palleske durch feine vor: 
trefflihe Überjegung des neueften Werts über Island den Deuts 
ſchen ihre in der Hauptjadhe aus Lücken beitehende Kenntnis Über 
das große Eiland vervollitändigen Hilft. Das Urwerk tft von dem 
jelbft aus Island ftammenden Dr. Baltsr Gudmundefon, Dozenten 
an der Hochſchule zu Kopenhagen, in der Sprade des Landes, 
zu dem Island gehört, alſo im der däntichen, unter Benußung 
einer Arbeit des Aeländers Thorwaldur Thöroddien, vor 
einigen Jahren verfaßt worden. Am der deutichen Überſetzung iſt 
aber die Schilderung bis auf die allernenefte Zeit ergänzt und 
berichtigt. Zahlreiche, zum großen Teile nad Borbüdern einer 
isfändiigen Sammlung (von Bruum) bergeftellte Abbildungen, 
auch eine Karte erläutern die leicht lesbare, mut ben nötigen ſprach⸗ 
lichen Erklärungen verjehene Darftellung. Schon beim erjien 
Durcblättern erfennt der Ununterrichtete, welche falihen Bor: 
ftellungen er ſich biöher von den Berhältnifien, in&befondere ber 
Gefittung und Bildung der Isländer gemacht hat, deren Lebens- 
weije ihm, da ja die Inſel jo nahe bei Grönland am Polarkreiſe 
liegt, wohl als beinahe edtimoartig gelten mochte. Da ift man 
freilich überrafcht, zu erfahren, daß in diefem nach vorübergehen— 
dem Niedergang jept wieder vorfchreitenden, arifto-demokratiich 
gefinnten Volk (Heuster) fait jeder Erwachſene leſen und jchreiben 
fann; dak der gewöhnliche Unterricht Hauptählih in ber Häus- 
lichkeit von den Eltern mit gelegentliher Beihilfe von Wander: 
lehrern unter Aufficht des Piarrers erteilt wird; daf viele Familien 
recht gute Büchereien ihr eigen nennen; daf man ſich in feinem 
Helm eine Bollßunterhaltung durch Lejeabende und mündlichen 
Vortrag der altüberlieferten Vollsſagen und Märhen (nament- 
ih für die langen Winternächte) geſchaffen hat; daß aud die 
Volksbühne auf Island nicht fehlt. Mir iſt übrigens befannt, 
daß dort aud) die Heinifche >»Loreleie gelungen wird. Geradezu 
verblüffend wirft der Abſchnitt des Buchs, der »Schrifttum und 
Kunfte auf 50'/, Seiten (d. i. beinahe ein Drittel des beichreiben- 
den Teils) behandelt. Island bat von alteräher ein reiches 
Schrifttum, das fogar durch Ilterariiche TFehden bewegt worden 
tft. Im bezug auf das Zeitungsweien it der Staatsbürger noch 
in der beneidendwerten Lage, nur Meine, bloß zweimal mwödhent- 
lich ober jeltener ericheinende inländische Blätter lejen zu müſſen 
(ed ericheinen 18 Zeitungen und 12 Zeitichriiten). Bon diejen 
für unfre Zeitichrift weniger in Betracht fommenden Dingen ab» 
gelesen, ift aber Nöland für ben Spracdverein bejonders deshalb 

achtenswert, weil die iäländiihe Sprache die altertümlichſte der 
noch geiprochenen nordgermanifhen Mundarten ift; denn die Is— 
länder ſind ein alter, nur in ſchon längft entſchwundener Heit 
mit andern, in&bejondre keltiſchen Bejtandteilen gemiſchter ſtan—⸗ 
dinaviſcher Menſchenſchlag: —— Loli, Sigurb, 
Thingvalla, Thorgrimur und andre Orts- oder Perjonen- 
namen — man braudt nur wahllos »hineinzugreifen« und fühlt 
fi) in die Sprache der altnordiihen Sagen zurüdverjept. Der 
berühmte Bildhauer Albert Thorwaldjen, dem auf bem 
Marktplape von Reykjavik ein von Kopenhagen den Isländern 
eſchenltes Denkmal gejegt ift, war der Sohn eines isländijchen 

Solsfepniters, — Aber auch injofern jtcht die Arbeit Pallestes 
unjern Bejtrebungen nahe, als er fi, wie er im Vorwort fagt, 
und das Buch berlätigt, in mühevolljter Einzelarbeit, von der ic 
bejondere Kenntnis habe, beftrebt hat ein fremdmwortreines Deutſch 

ihreiben. Dies verdient gerade deshalb Anerlennung, weil das 
Srembwörierumeien auch im Dänifchen große Macht erlangt hat 
hierüber und über die däniſchen —— 
iſſ. Beiheſt 12/13 S. 100). Auch in Island find vortreffliche 

Männer als Kämpen für die Reinigung und Veredlung der im hoben 
Grade verdorbenen heimischen Sprache aufgetreten, jo bereits früher 
Rasmus Nast (F 1832) und als Vorläufer Eggert Dlafsion 
(con 1726 — 17651. — Als Beilagen enthält das Pallesliſche 
Buch: I. Ausgewählte neuisländiſche Gedichte mit Erklärungen, 
11. Bilder aus dem Voltsteben, III. Winte für —— — 
IV. ein beſonders reichha'tiges, 6'/, Seiten umſaſſendes Ver— 
—— deutſcher Bücher und größerer Aufſäße über Island (mit 
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insbeſondere durch die lehrreichen Erörte 

usſchluß der älteren Beit). Nur hier findet ſich, als Gegenſtand 
einer Diſſertatlon, das ſonſt im Buche nicht erwähnte⸗isländiſche 
Moose genannt, aus dem der Moostee (vyl. das Gedicht des 
fechzchnjährigen ?Freiligratb) bereitet wird. — Wer in dem 
Werte zu lefen beginnt, fühlt fih von Anfang bis. zu Ende 
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rungen über alle Zeile 
des werltätigen Lebens geſeſſelt. Es ijt für Lefer jedes Standes 
eine ſchöne Weihnachtsgabe — »einmal etwas ganz andred«. 

Torgau. R. Bruns. 

Deutſches Weihnachtsbüchlein. Zwei Bände, heraus: 

gegeben von der»Literariihen Vereinigung des Berliner 

Lehrervereinde Jeder Band fein gebunden 0,60 .#. 
Zwar find die beiden jchmuden Bändchen zunächſt für die 

Schule beitimmt, in denen oft Nachfrage Sammlungen 
uter Weihnachtsgedichte ift. Allein die Muswahl, die Der 

Behrer und Schriftſteller Wilhelm Kotzde gan bat, iſi 
fo vorzüglich und umfafjend, daß wir beide Büchlein gem auf 
dem Weihnachtstiſche des deutjchen Haufes fehen möchten, um 
für die eınfte Schule des Lebens mit kräftigen zu helfen. Daß 
die Edelften der Edeln mit ihren Beiträgen nicht fehlen, verficht 
fi) von ſelbſt. Künſtler wle Hand Thoma, Georg Barlöfius, 
Fidus ufw. haben zum Buchſchmuck das Ihrige beigetragen. Aber 
das Köftlichjte bleibt doch der Anhalt, der im eriten Bändchen 
die ſchönſten Weihnachtälieder und »gedichte bringt, im zweiten 

‘ aber padende Erzählungen wie Bergkrijtall von Adalbert Stifter, 
Friede auf Erden von Karl Söhle, Eine Weihnahtsbeiherung 
von Wilgelm Jenſen und Chriftnacht im Schnee von dem ver— 
dienten, oben ſchon genannten Bearbeiter Wilhelm Kotzde. 

Wir wünicen den beiden Werfen auch wegen ihrer Wirkung 
für reines Deutihtum in Sprache und Eitte die wohlberechtigte 
Beachtung und die in unferem guten Baterlande zu Weihnachten 
ja etwas bereitwilliger Bücher faufenden Abnehmer. 

Günther Saalfeld. 

Zeitungsſchau. 
Aufſähe In Zeitungen und Zeitſchriften. 

Unſere volkstümlichen Redensarten. Bon Dr. Franz 

Söhns in Gandersheim. V. — Magdeburgiſche Zeitung vom 
10. Sept. 1904. 

Der Aufſatz beſchäftigt ſich der Hauptſache nad) mit Ausdrücken, 
in denen der Teufel eine Rolle ſpielt, wenn ſein Name auch öſter 
umſchrieben oder erfept wird, um zu zeigen, welcher Vollstümlich⸗ 
feit jichh der Teufel im Mittelalter erfreute. Denn auf diefe Zeit 
geben die meiften derartigen Nedensarten zurlid, jo neu fie uns 
auch anmuten, wie ſich denn 3 ®- der Ausdrud: Diejer und 
jener ſoll dich Holen, jhon im Simpliciſſimus findet. 

Sprache und Gemüt. Bon Dr. —er. — Leipziger Neuejte 
Nachrichten vom 15. Septeniber 1904. 

Deutjches Gemütsleben im Spiegel der deutihen Sprade, 
ein ſchier unerichöpfliches Thema; denn mit unendliher Bieglamteit 
bringt unjre Sprache die feinften jeeltichen en zuſſande. 
mögen wir an die in Gefühl getauchten poetiſchen Worte: Lenz, 
Minne, Maid, Zähre, Nahen, Weiher, oder an die verſchieden 
gefärbten Ausdrücke für einen Begriff oder an die uriprüngliche, 
im Laufe der Zeit verblahte Bedeutung der Wörter oder an bie 
Redensarten denten, die das Bolt fpridwörtlih im Wunde führt. 

Düffeldorfer Straßennamen. Bon fl. Sch. — Ditjiel- 

dorjer Tageblatt vom 30, Juli 1904 u. fig. 
An der Bezeichnung der Straken werden die allmähliche Aus— 

behnung der Stadt, die chemaligen Verhältniſſe in ihr, ihre 
Herriher, alle berühmten Perjönlichteiten, deren Gejchichte mit 
Dürjeldorf verknüpft ift, und die Geihichte der Maleralademie vor 
Augen geführt. Der Aufſatz kann unjern Bweigvereinen die An— 
regung zu Borträgen Über die Strabennamen ihrer Stadt geben, 
in denen gezeigt würde, mie auch diefe mit der geichichtlichen 
Entwidlung der Stadt verknüpft find. 

Wie Perfonennamen Begriffe wurden. Bon Franz 

Kurz: Elsheim. — Berliner Morgenzeitung vom 19. Juli 1904, 
—— werden zuſammengeſtellt, die unter Ausſcheidung 

alles Berfünlichen zu Begriffen geworden find: Kaiſer, Bramarbas, 
Chauvin, Fund, Bonfott, Ampere, Bolt, Reaumir, Blüthner, 
Bechſtein, Bold, Upman u. a. 
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Im Beitalter der Perüde. Bon Prof. Eugen Wolff, 
Kiel. — Hamburgifcher Korrefpondent vom 31. Juli ff. 1904. 

Zum Teil im Spiegel der deutſchen Dichtung gibt Wolff ein 
Bild von den gewerbfidyen, rechtlichen, politiidien, fünftleriichen, 
religidien und ſprachlichen Verhältnifien des Zeitalter nad) dem 

en Kriege. Uns gehen Hier hauprjächlich die letzteren an, die 
—8 fo troftlos geworben waren, weil ſich fremde Kriegsleute 
30 Jahre lang durch die deutfchen Gaue burchgeflucht hatten und 
ſich jo das Ohr und bald auch der Mund an ein wüſtes Kauder⸗ 
welſch gewöhnt Hatte. Wie weit die Anbetung fremder Sprade 
ebiehen fein mußte, läht fich auch daraus ermeſſen, daß oh. 
it bierin die Hauptquelle von Deutſchlands Kriegsunglüd fucht. 
Nichts aber beleuchtet jo grell die Sachlage ald das Vorgehen 
des Thomafius, der es zwar t, 1657 die Mutterſprache in 
die Hallen der Univerfität einzuführen, aber in der —— 
ſchrifi ſagt, man ſolle ſich der franzöſiſchen Sprache bedienen, jos 
weit es mit der deufjchen nicht gehen wolle, wie ſich denn auch 
Leibniz in feinen wiſſenſchaſtlichen Werken außer der lateinijchen 
nur der franzöſiſchen Sprache bedient hat. 

Frembmwörter in der Handelsſprache. 

brand. — Weferzeitung vom 24. Juli 1904. 

Wieder ein Kämpfer für die Reinhaltung unferer Kaufmannds 
Irade, der um fo freudiger zu begrüken iſt, al& gerade der 
aufmann am leichtejten in die Verfuchung fommt, ihm geläufige 

Fremdausdrüde auch dann zu gebrauden, wenn ſinngetreue 
deutihe Wörter dafür vorhanden And. da für ihn die Kenntnis 
fremder Sprachen eine Grundbedingung iſt. Eine Zufammen- 
ſtellung von Geihäftsworten, für die finngetreuer Erfag vorhanden 
ift, zeigt, wie nötig die häufigere Schärfung der Gewiſſen ift. 

Mired-Pidles. Säuerliche Hoffen zur Berliner Kultur. 

Bon Friedrich Perzynsti. — »Die Welt am Montage vom 
29. Auguft 1904. 

Es wird die — mie e8 fcheint, aus Amerifa übernommene — 
Sucht umjerer Geſchäftsleute gegeißelt, durch hochtrabende Laden: 
ſchllder und fremdländiſche Aufſſchriſten die Aufmerlſamleit der 
Käufer auf ſich zu ziehen. Dieſer Tadel iſt um fo bemerlens⸗ 
werter, als ber Berfaffer nah ſeiner Schreibweife zu urteilen 
und nach feinem eignen Gefländnis »fein Purift iſt umd Ihm ein 
Fremdwort an richtiger Stelle oder ein foldyes, das ſich bei uns 

ten Nücance eingebürgert hat, niemals 

Bon F. Hilde- 

mit einer ganz bei 
Bein verurjadhte. 

Eine Fußwanderung durch die deutſchen Sprach— 

inſeln in Welſchtirol. Von G. Sch. (Hörter). — Deutſche 

Zeitung vom 11. September 1904. 

Ein Mitglied des Allgemeinen Deutſchen Schulvereins berichtet 
von einer Reiſe nad) Altret und Truden, den beiden einzigen Ges 
meinden bes Flimſer Tales, die ſich ihr Deutichtum rein bewahrt 
haben, in das Ferſental mit feinen Spradjinjeln, nad Qujern 
(vergl. Zeitichrift 1901 Sp. 205) und zu dem deutichen Gemeinden 
des Nonsberges. Er empfiehlt ſolche 83 jedem, der ſein 
deutſches Herz flärten und das ſchöne Bewußtſein mit mach Haufe 
bringen will, unfern deutihen; Brüdern durd feine Teilnahme 
neuen Mut in ihrem Kampfe gegen Verwelſchung eingeflößt und 
wadere @eiftliche kennen gelernt zu haben, die ihren Bfarrs 
kindern Führer auch in ihren nationalen Nöten find. 

Eijenberg. Mar Erbe. 

Die vi (Berlin NW 52, Paulſtr. 10) jtelft die 
obigen und früher hier genannten Aufjäge — nidt die 
befprochenen Bücher — gern leihweife zur Verfügung. 

Aus den Smweigvereinen. 

Berlin:Charlottenburg. Die Sipung am 26. Oftober im 
Architeltenhaus war jehr gut bejucht. Herr Müller-Haufen 
—* nach einer literariſchen Einleitung Dichtungen und Proſa— 
ftüde von Lilieneron in drei Abteilungen mit meijterhaftem Aus— 
drud und großem Erfolge vor, jo daß fowohl die Sprachgewalt 
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wie die ergreifende Ghefühlstiefe des Dichters zum vollen Ausdruck 
tam. Die Zuhörer hatten bierbei Gelegenheit, die vom Vortragen- 
den heivorgehobene Bereicherung ber Spradye durch ben Dichter 
zu bewundern, Aus den geicäftlihen Mitteilungen bes Vor— 
figenden Präfident a. D. von Mühlenfels ift bejonders hervorzu⸗ 
beben, daß der Aweigverein jept 1270 Mitglieder zählt. Der 
Bwelgvereinsvorftand wurde durch Zuwahl und Neuwahl auf 
15 Mitglieder verftärtt. Weiter berichtete Prof. Dr. Hentig 
über die Vejtrebungen des Arbeitsausſchuſſes. Wie im ein- 
zelnen mancher Erfolg erzielt wurde, jo erregte namentlich die 
Nachricht Genugtuung, daß berufene Bertreter des Handels und 
der Gewerbe hier in Berlin fich bereit erflärt haben, mit dem 
Verein zur Neinigung ber Gejchäftsiprahe zulammenzumirken, 
Bon diefem Zuſammenwirken ift gerade in Berlin reihe Frucht 
für die Zwecke des Vereins zu erhoffen. — Die Sigungen des 
Vereins jollen von jegt an tunlichit immer am vorlegten Mitt- 
wod; jedes Monats im Urchireftenhaufe ftattfinden. Für die 
Vorträge des Winters find trefflihe Kräfte gewonnen, Der 
Fragelaſten enthielt u. a. die Fragen: Was bedeutet »Bureau«? 
Welches ift die befte Verdeutihung ? Kit für Berliner Zeitungen 
nicht eine Sprachecke einzurihten? Die Beantwortung diefer ans 

enden ragen mußte wegen vorgejhrittener Zeit bis zur nächſten 
Sifung vertagt werden, 

Biihweiler (Eljah). Nach einem vor zahlreichen Zuhörern BE 
haltenen Bortrage des Realſchuldireltors Dr. 8. Horft ü 
»Die Notwendigkeit, den Zwed und bie biöherigen Exr— 
folge des Wilgemeinen Deutihen Spradvereinde ift 
hier ein Zweigverein mit 70 Mitgliedern ind Leben getreten. Da 
Biſchweiler nicht ganz 8000 Einwohner zählt, jo tft das eine recht 
ftattliche Zahl. Erfreulich ift, daß fich unter den Mitgliedern neben 
eingewanderten Altdeutichen eine namhafte Anzahl von Einhei- 
miſchen befindet, In den Vorftand wurden gewählt: Dr. Horft 
als Borfigender, Meallehrer Herder (Schriftführer), Buchdruckerei⸗ 
—— Poſth (Schatzmeiſterſ), ferner Hauptlehrer Unfinger und 
Oberleutnant Wahnung- 

Bonn. Nach der Ruhe ded Sommers —— Bweigverem 
anı 26. Oktober zum erftenmal wieder in die Offentlichkeit. Vor— 
träge in Schriftiprache und Mundart, welche Herren und Damen 
unferes Stadttheater, an ihrer Spite unfer Bereindmitglieb 
Direltor Bed, den Mitgliedern und freunden des Vereins dar: 
boten, Hatten eine zahlreihe Zuhörerſchaſt verfammelt, die den 
Vortragenden für ihre freundliche Bereimlilligleit und trefflichen 
Zeiftungen mit Iebhaftem Beifall dankten. — Cine Gipung, 
die am 4. November ftattfand, war dem Andenfen eines treuen 
und wohlverdienten Mitgliedes, des Schulrats und Seminar- 
direftord Münch, geweiht. Herr Neuter entwarf ein anziehen= 
bes Lebensbild des ihm befreundeten Mannes, Prof. grand ſprach 
über »Münchs Grammatil der ripuariic = fränkiihen 
Mundarte, ein Werk, das der Verſaſſer noch kurz vor jeinem 
Tode gedrudt zu fehen die Freude gehabt hatte. Mit gründ- 
licher Kenntnis wurde eine Neihe mundartlicher Eigentümlicjteiten 
erörtert und auf die Bedeutung hingewieſen, welche die Pflege 
der Mumdarten für die Sprache und die Sprachſorſchung bat. 

Braunfdweig. In der erften Mitgliederverfammlung nad) 
den Sommerferien, bie am 26. Oltober ftattfand, hielt der Direktor 
der Oberrealicule, Prof. Dr. Wernide, einen mit großem Beis 
fall aufgenommenen —— über die Bayreuther Feſtſpi«le. 
Borber fonnte der Vorfigende des Zweiqvereins, Bankherr Mag— 
nus, Mitteilungen madyen über folgende erfolgreiche Beſtrebungen 
des Boritandes: 1. Mit einer Abordnung von Gaftwirten wurde 
eine Beratung abgehalten wegen Verdeutihung der Speiſelarte 
und der im Gafthofsbetriebe gebräuchlichen Fremdwörter. Die 
Herren fpradyen ihre Bereitwilligleit aus, möglichjt mit Zugrunde⸗ 
legung unſeres Verdeutſchungsheſtes 1 die fremden Ausdrlde 
durch hier gebräuchliche oder doch gut verjtändlice deutfche zu 
erjegen, jo 5. B. Menu, Diner, Souper, Table d’'höte. Das 
gegen wollte man Hötel, Restaurant, Restauration noch nidjt 
durch Gaſthaus, Gaſtwiriſchaft ujw. verdeutichen. 2. Verbands 
lungen mit der herzogl. Hoftheaterintendantur haben dahin ges 
führt, daß viele —— wie Parkett, Repertoire verbeutiht 
werden jollen; dod konnte man für Loge, Foyer, Buffet, 
Abonnement noch keine pafjenden gutdeutichen Ausdrücke finden. 
3. Ein beſonders erfreuliher Erfolg wurde erzielt durch eine Ein- 
gabe an den Stadtmagifirat, die Strafenbezeihnung »Prome- 
nade« durch »Walle zu erjegen. Die gärtnerischen Anlagen, 
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jeigen PBromenaden, find auf den alten Feſtungswällen, welche die 
Stadt rings umgaben, entitanden, und ncd vor 50 Jahren 
wurden fie Steintorwall, Augufttorwall ufw. genannt. J 
follen die alten Bezeichnungen durd das gute einfilbige deuti 
Wort anftatt des vierſilbigen Fremdwortes ee He werben. 

Breslau. Am 17. Oltober ſprach Prof. Gombert über das 
Alter einiger Schlagworte Die feit einigen Jahren dem 
Schlagwort zugewandte Teilnahme verſpricht gute Erfolge, wenn 
die Forſcher zu leich die Welt» und die Sittengeſchichte genligend 
beachten. Dieje Forderung ift nicht immer erfüllt worden, wie 
an einigen vor nicht langer Zeit in wiſſenſchaftlichen Beitichriften 
behandelten Ausdrüden nachzuweiſen it. So wurde der Aus— 
drud Wajfjerpoladen nicht erft im Sabre 1848 beliebt, fons 
dern war nad Schummels Zeugnis (1792) ſchon im 18. Jahrs 
hundert weit verbreitet; die Staatsmafchine geht für uns auf 
Thomas Hobbes zurüd; von Thronreden wird bei und mit bem 
Beginn des verfajjungsmäßigen Lebens der jüddeutichen Staaten 
geiprochen, micht erſt feit 1833 (Brauch und Ausdrud find ja 
aus dem in England längit geübten speech from the throne 
bherübergenommen); mit der Theologie des Herzens hat 
Gutztow feinen neuen Ausdrud gebildet, wenigitens finden wir 
die Herpenss Theologie ſchon fat hundert Jahre früher 
1747) bei Ainzendorf und bei bemjelben im Jahre 1727 die 
herpens«Hellpion; von einer Opernprinzefſin redet J. M. 
von Loen ſchon in einem Jugendbriefe aus dem Jahre 1719 oder 
1720; die feinen Leute find nicht ein im Jahre 1847 geprägtes 
Schlagwort, ſondern ericheinen im der gleichen Bedeutung bei 
Dan. Stoppe im Jahre 1741; Athen zur Bezeichnung einer Univers 
fitätsftabt war in der zweiten Hälfte des 17. Jahıhunderts ſchon 
fo gewöhnlich, daß Botihilf Treuer im deutichen Dädalus (1675) 
die uns bekannten Umſchreibungen jchon grundfäglich den Dichtern 
empfehlen kann. — Dem Breslauer Zweigverein ijt für dieſen 
Winter zu feinen Borträgen von dem Herm Reltor ber Univer- 
fität ein Hörjaal gütigſt zur Verfügung geftellt worden. — Am 
21. Oktober hielt Prof. Gombert im hiefigen Wiſſenſchaftlichen 
Verein ein »Blauderjtündhen mit Bühmann.« Da bie 
vortrefilihe Büchmannſche Sammlung trotz mühſamer Beftim- 
mung des Begrifjs ber »Geflügelten Worte« doch auch viele 
Säge und Wendungen bringt, die man ebenfo gut Sclag- 
worte nennen fann, jo Hielt jich der Bortragende fir berechtigt, 
außer einer Reihe von fogenannten en Apere Worten aud 
mehrere Schlagworte zu behandeln. So wurde nachgemwieien, daß 
— eine Bildung J. ©. Fimmermanns aus dem 
ahre 1788 ift. Der Gedanfe des europäiſchen Gleichge— 

wichts geht in das 16. Jahrhundert zurüd, und auch ber Aus— 
drud ift um die Mitte des 18. Jahrhunderts in Deutfchland fo 
gewöhnlich, daß J. 9. ©. v. Zufti im Jahre 1758 eine Schrift 
unter dem Titel »Die Chimäre des europätihen Gleich— 
gran: veröffentlichen kann. »Am Borabende großer 
reigniffe« hat man ſich natürlich ſchon lange vor dem Jahre 

‚1845 gefühlt, au& dem es uns angeführt wird. Das Diet. de 
l’Ac. hat im Jahre 1798 (vielleicht ſchon Früher) die Wendung: 
»Nous sommes ä la veille d'un grand övenement,« und 16%: 
»Nous sommes ä la veille de voir de grandes choses«; ähnlich 
drüdte ſich nach Webers Weltgeſchichte einer der Verfechter der 
Unabhängigkeit Nordamerilas im Jahre 1765 aus. Much der 
pajlive Widerftand, der noch in der neuejten ie € Büch⸗ 
manns auf Hans Viltor von Unruh (Nov. 1848) zurüdgeführt 
wird, jcheint ſchon ein Schlagwort in jenen amerilaniſchen Kämpfen 
geweien zu ſem; ficherlich tritt der Ausdrud jo (sthe passive 
resistance«) als Fahnenwort der englifchen -fogenannten Radifal- 
reformer auf, und dann haben wir bald nad 1815 aud in 
deutichen —— die bei uns ſtehend gewordene Faſſung. — 
Am 14. November ſprach Realſchuldireltor Bohnemann über 
Guſtav Frenſſen. Zuerſt wurde das Land Dimarſchen kurz 
nezeihnet, in dad uns Frenſſen mit feinen Romanen führt. 
Der Ernſt der LYandicaft Ipiegelt fich wieder in dem Ernſt 
ihrer Bewohner; das Gefühl, den Boden felbit großenteild dem 
Meere abgerungen zu haben, fteigert fich zu ftarfem, doch nicht 
prablendem Heimatitoly. Der Lebendgang des jept im 42. Lebene- 
jahre jtehenden Frenſſen ift äußerlich 5 einfah, daß er mit 
wenigen Angaben erledigt werben konnte. Frenſſens drei Romane 
Die Sandgräfin, Die drei Betreuen und Jörn Uhl be 
jeugen des Berfafierd tiefes — und ſiellen in ihrer 
et ein Auffteigen zu höherer künſtleriſcher Leiſtung dar. 

Jörn Uhl, der lepie Noman, wurde von dem Vortragenden nad) 

feiner Eigenart und feinen mannigſachen Borzügen eingehend ges 
würdigt, doch ohne Überjchmenglichteit, jo daß auch einzelne Uns 
fertigfeiten im Wufbau und in der Fortführung der Handlung 
unverſchwiegen blieben. Frenſſen aber ift ſchon jeßt, follte er 
aud wider Erwarten mit jenem Jörn Uhl feine Zätigteit als 
Erzähler fchließen, ein hervorragender Vertreter der Heimat: 
tunft, und wir müſſen uns freuen, da das Ditmarfcher Land 
nun ſchon faft feit der Geburt Frenſſens auch äußerlih dem 
großen deutſchen Waterlande wiedergewonnen ift. Der Vortrag 
war gut befucht und fand großen Beifall. 

Graz. In der legten Bereinsverfammlung vom 11. November 
beiprad) Prof. Dr. Ferdinand Khull in einem lichtvollen Bors 
trage die neueften Forjchungen über die Herkunft ber 
Germanen. Beſonders eingehend be 
Unterfuchungen Ludwig Wiljers in dejien Buche sDie Germanen«, 
Nach der Annahme dieſes Anthropologen find die Arier, allo 
auch die Germanen, nicht nach Europa eingewandert, ſondern 
—— dreier Menſchenraſſen, die bereits zur Eiszeit in 
den — eiſchert gebliebenen Landſtrichen unſeres Exdteiles jeh- 
haft geweſen ſind. Von Europa aus und nicht aus Aſien, wie 
frühere Forſcher angenommen haben, ift u bie —— 
der heute von Ariern bewohnten Lünder der Erbe erfolgt, 
— ging die Auswanderung in drei Strömen, einem Oſt-, 

ft= und Mittelftrome, vom flandinaviihen Norden aus vor 
fih. Die Germanen, die den Mittelftrom bildeten, haben ſich 
denn aud) in einzelnen flandinaviichen Gebieten, in&befondere in 
Dalefarlien, am reinften erhalten. — Der Borfigende Striptor 
Gawalowski jprad Herrn Khull unter Iebhafter Zuftimmung 
den Dank der Verfammlung aus, 

London. Die erfte Berfammlung nad den Sommerferien 
hatte Mitglieder und Freunde unferes Vereins am 29. Dftober 
wieder in hellen Scharen in den großen Feſtſaal des Holbom 
Viaduct Hotel gelodt. Nach einigen Begrühungsworten des Vor: 
figerd ergriff der in vielen Sätteln gerechte, um den Veiein 
hocverdiente zweite Schriftführer Herr 9. Schönheyde das 
Wort zu feinem anziehenden Bortrage: »Anton Sommer, ein 
tbüringiiher Voltsdichter«. Der Redner ſchilderte das Leben 
des Dichterd, die politifchen und geſellſchaftlichen Zuſtände im den 
Thüringer Kleinſtaaten, wie fie ji in Sommers Gedichten wider 
ipiegeln, und flocht im geicicdter Weile Stellen aus des Dichters 

erfen ein. Bejonders aniprehend war Schillers Handſchuh in 
der Mundart. Meier Beifall und Dank der Verſammlung lohnten 
den Nebner. An dem nun folgenden vortrefilichen Konzert bes 
teiligten ſich Fräulein M. Marks, L. Krauſe, H. Helen und Herr 
H. Kraufe. Hieran fchlo ſich das Abendeſſen, bei dem der Bor: 
figer den mitwirfenden Künſtlern den herilichen Dank des Verein! 
ausſprach. Bis zur Mitternacht blieben die Anweſenden vereint, 
und mannigfadhe Darbietungen, Trintſprüche auf den Borftand 
und die Damen und. fröhlicher Geſang bildeten den Schluß dieſes 
äußerst bejriedigenden Feſtabends. 

Magdeburg. Am 1. Nov. jprah Dr. Philippfon über 
Eduard Mörike, deffen humdertfter Gebusistag am 8. Seps 
tember d. 3. gefeiert worden ij. Er gab ein Bild von dem 
Leben und der Kunſt des Dichters, der noch —* nicht nach 
Verdienſt gewürdigt werde. An Eigenart der Einbildungätraft, 
an Lig der Stimmungen, an Schönheit der Sprache und des 
Verſes komme fein deuticher Lyriler Goethe näher als er: ja 
Mörite übertreffe Goethe noch durd feinen goldenen Humor. 
Bur —— des Geſagten dienten einige Gedichte Möriles; 
die Gattin des Redners fang nad) Schluß des Vortrages mehrere 
von Schumann, Franz und Hugo Wolf vertonte Lieder Mörites. 
Beide, Herr und Frau Dr. Bbilippfon, fanden bei den Zuhörern 
für den hoben Genuß, ben fie ihnen bereitet hatten, dantbare 
Anerkennung und lauten Beifall. — Im zweiten Teile der 
Sıpung ge ber Vorfigende Prof. Dr. Knoche mit ehrenden 
Worten des um den Verein jo hoch verdienten, leider zu früh 
verfiorbenen Herm Louis Mittag. Die Verfammlung ehrie 
jein Andenken durch Erheben von den Sipen. 

Marburg a. d. Drau. Im November nahm der Zweigverein 
feine Monaisverſammlungen wieder auf. Nachdem der Vorfitende 
Dr. 9. Malin bie Eridiienenen begrüßt und fie aufgefordert 
hatte, die Rüden, die durch Tod und Überſiedlung in den Neihen 
der Mitglieder entitanden find, durd; Werbung neuer wieder auds 
zufälfen, hielt Herr Alois Serpp einen Vortrag über »Einige 
Züge deutjhen Vollstumse«, in dem er die Eigenarten des 

jchäftigte er jich mit den - 
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deutichen Volles, feine erg aber auch jeine ſchlechten Charafter- 
züge jchilderte. Frau Leidl und Dr. Blantihnigg beipradyen 
. ihnen in Zeitungen und Büchern aufgefallene ſprachliche 
Fehler und ftellten dieje richtig. — Mufillehrer Wilhelm Köhler 
ipielte mehrere Mufititüde auf der Kniegeige mit gewohnter Meifter- 
ſchaſt. Auf dem Flügel begleitete ihn Mufitiebrer Hand Jäckl. 

Mülheim am Nhein. In der Haup mmlung am 
7. November wurden zunächſt unter dem Borfige des Gymnafials 
oberlehrers Uerpmann —— Mitteilungen erledigt. Dann 
folgte ein Bortrag des Rektor Bendel über: »Vorſicht bei 
BVorterllärungen.e Cine große Reihe landläufiger fehlerhafter 
Worterklärungen wurden bejprocden, wie 3. B. die Erklärungen 
von: Sauerland, rote Erde, Mäujeturm, Türkheim, Flichbaufen, 
Königewinter — Windhund, Maulwurf, Renntier, Elen, Mur— 
meltier, Vielfraß, Heuichrede — Eingrün, Sinau, Walnuß, 
Lambertönug — Plogregen, Wetterleuchten, Höhenrau 
Schlittſchuh, Schlafrock, Kette, Hühner, Trunkſucht, Gerücht, aufs 
Geratewohl, aus dem Stegreif, Morgenftund hat Gold im Mund, 
Leumund, ländlicdsfittlih, plattdeurich, mit Kind und Kegel, mit 
Mann und Maus, zu guter Letzt. Dem Bortrage folgte eine 
jebr lebhafte Beſprechung, die alle Anweſenden fichtlich erfreute 
und lebhaft anregte. 

Münfter, Weftialen. An die Stelle des nad) Magdeburg 
verfegten Oberregierungsrates Joſef Middendorf warb ber 
— Edward Bröker in den Vorſtand des Zweigvereins 
gemäplt. 

Potsdam. Die erfte Winterfigung wurde vom Vorſihenden 
Oberbürgermeijter a. D. Geh. Regierungsrat Boie mit einem 
Bortrage über: Die deutjhe Sprade in der deutſchen 
Djtmarl eröffnet. Here Boie ift felbft ein Mind unjerer Dft- 
marf; in u. geboren und aufgewachſen, hat er von 1854 an 
als Richter in Weſtpreußen, jeit 1869 als Bürgermeifter und fpäter 
als Oberbürgermeijter in Bromberg gewirkt. Er jchilderte daher im 
erften Teile des Bortrages hauptfählich jeine eigenen Erfahrungen 
und Beobachtungen über Bolentum und Deutihtum. Dann fam 
er auf die gewaltigen Fortſchritte der polniſchen Sprache gegen- 
über der deutſchen in unferen Oftmarfen zu iprechen. Die Jahl 
der Polen in ganz Preußen Hat fich in dem Jahrzehnt 1890 
bis 1900 von etwa 2900000 auf 3300000 gehoben. In der 
rg Poſen allein nahm das Polentum um 109000 Seelen 
d. b. 10,4°/, zu, während die Zahl der Deutjchen nur um 27000 
d.h. um 334 (ohne die Anſiedlerdörſer ſogar nur um 1—2°/,) 
geſtiegen iſt. In Weſtpreußen vermehrten ſich während des 
gleichen Zeitraums die Polen um 10,7%,, die Deutſchen nur 
um 7,8%. Die Gründe des bedauerlichen Rüdgangs der deut- 
ſchen Sprache liegen nicht allein in äußeren Dingen, der Abs 
wanderung Deuter und Zumanderung polnischer Tagelöhner, 
dem größeren Rinderreichtum der Polen, jondern vor allem in 
ihrem ftarren Feithalten an Sprache und Religion und endlid) 
in der völligen Umwandlung des polnischen Charakters durch den 
neuentjtandenen fleißigen, nüchternen und nationalftolgen Mittel 
land. Die einheimiſchen Deutſchen dagegen fühlen fich unſicher 
und uneinig, find ohne Vertrauen auf die Zukunft; der Gewerbes 
und Handwerferitand wird immermehr vom Polentum überjlügelt, 
der Beamtenftand fühlt fich nicht heimiſch und iſt teilweile von 
Standesvorurteilen erfüllt, teilweije ohne ſtraffes Nationalbewußt⸗ 
fein. Nur die Zuführung frischen Blutes fan uns auf die 
Dauer helfen. 

Brieftaften. 
Die Schrijtleitung bittet, alle Anfragen mit Namensunter= | 

ſchrift und Wohnungsangabe zu verjehen, damit die für den 
Brieflaften ungeeigneten briejlih beantwortet werden können. 

Henn. R...., Franffurta. M. Das im Nafiauiichen im 
der Gegend von Langenſchwalbach übliche Wort »der Lieweder« 
bedeutet nicht nur »Lercher, Sondern iſt auch dasſelbe Wort. | 
Denn »Lerher, althochdeutſch löralha, hat vollere Formen mit 
inlautendem mw neben jich, jo ſchon mittelhochdeutich löwerli)ch, 
niederbeutfch lewark, niederländiih leeuwerik, Diefe uriprüng- 
lihe Form fiegt auch in »Liewedere vor, freilih entitellt und 
in ihrem zweiten Teile wohl ald »Weder« (Tagverfünder oder 
Lenzweder) umgebeutet. Eine noch ftärfere Entitellung zeigt 
das niederhejfiiche »Lömwenederchen«, das aus Grimma Märchen 

I 
| 

befannt if. Das männliche Geſchlecht iſt auch fonft mund» 
artlih, 3. B. oſtpreußiſch »der Lirche; bei jener Umdeutung 
(Weder) ift es um jo begreiflicher. 

Herm K. . . . Wilmersdorf. Es empfiehlt fih, in der 
Bedeutung » Beweisftüd« das Wort »Beleg« zu verwenden, »Be- 
lan« aber da® zu nennen, was auf Butterbroten, den erfrantten 

andeln des Halſes uſw. liegt. So will e8 der heute über— 
wiegende Sprachgebräuch. Urfprünglid, fagte man das Belege. 
Dan verjtand darunter gewiſſe, von unzerftörbaren Stoffen ge— 
nommene Beichen, bie von Marfmeiftern und Feldgeſchworenen 
unter die Grenzſteine gelegt wurden, um aud der Nachwelt ein 
Zeugnis abzugeben (Grimma Wib.). Daraus wurde dann das 
männliche »der Beleg« in dem allgemeinen Sinne »Beweisjtüd«, 
das nad) Adelungs Wörterbuche zuerjt bei Gellert ericheint (außer— 
dem 3. B. bei Lichtenberg, Gotter, Goethe, Thümmel, Förjter). 
Weil nun das Wort vielfach in der Mehrzahl gebraucht wurde, 
jo folgerte man daraus erjt jälichlich die Einzahl »Belag«, indem 
man »Belege« als » Beläge« verstand. »Belag« in diejem Sinne 
findet ſich zwar ſchon bei Leſſing und der, ijt aber, wenn 
auch nie verbrängt, doc nicht zur Vorherrſchaft gelangt; aus— 
nahmslos tagt man jeßt »zum Weleger. Auch für die andere 
Bedeutung »dad Aufliegende oder Aufgelegte« diente früher »das 
Delege«, das im Baus und Scmeidergewerbe noch fortlebt, und 
noch jegt findet fich in diefem Sinne aud) »der Belege; die Natur. 
twifjenihaftler fprechen von » Bellenbeleg, Bajtbelege, und aud im 
Gewerbe begegnet es (»Spiegel mit gerne I u.ä.) Uber 
der allgemeine Sprachgebrauch Hat ſich hier für »Belag« ents 
fchieden, und es ift durchaus zwedmäßig, ben eingangs aufge: 
jtellten Unterſchied durchzuführen. So hat e3 ſchon Dunger in 
dieſer Zeitſchrift 1895, Sp. 53 verlangt. Was die angeblid) uns 
richtige Wortbildung »Belege betrifit, jo erinnern wir nur an 
»Beichl, Behelf, Betreff, (Welt-) Bewerb« und für das ältere 
fählihe Wort an »Begehr, Belted«. 

Herrn B.M...., Berlin. Zur Einführung eines zeitlichen 
Nebenfapes wird zwar von Jorgfältigen Schrüftitellern, zumal in 
gehobener Sprache, »wann« gebraudt, z. B. »im Herbite, warn 
die Trauben glühn« (Geibel), und es ijt nicht zu leugnen, daß 
fo ein zwedmäßiger Iinterfchied von dem bedingenden »menn« 
eihaffen wird. Aber abgeſehen von der Schwierigkeit, beide 
rten von Sätzen überall if zu jcheiden, herrſchi heute im 

allgemeinen eine jo entichiedene Abneigung gegen »wanne in zeit- 
lichen Nebenfägen, daß es ausſichtelos erjcheinen muß, es für die 
ewöhnliche Umgangs» und Geſchäftsſprache zu reiten. Es heiht 
mmer: »jedesmal wenn. »Wann id aufftche, trinfe ich ein 
Glas Woſſer« gilt für gegiert. Diefes »wann« muß Heute der 
bichterifchen oder ſonſt gehobenen Spradye überlafien bleiben, Und 

| ebenfo verlangt ber heutige gute Spracgebraud, daß dem 
| »wann«, mag es zeitliche oder bedingende Bedeutung haben, im 
Kae ein »danne entipriht. »Denn« im foldhen Fällen 
iſt nur nordbdeutfche Befonderheit in mündlicher Rede und nicht 
zu billigen. »Dann — wann« erſcheint als gejucht, iit jedoch 
nicht falich; geradezu faljch aber wäre: »denn — wenn « (sich werde 
nur denn ausgeben, wenn es nicht regnet). Wem daran liegt, 
da8 Vedingungsverhältnis ſcharf auszudrüden, der mag jagen: 
»in dem alle... wenn (daf)«e; aber diefer umftändlichen Faſſung 
würden wir »bann... wenn« unbedingt vorziehen. Bgl. auch 
Ziſchr. 99, 77; 01,298. 

Herm $: Th... -, Breslau. »Zwech; und »Biel« bes 
zeichnen uriprünglich im weſentlichen basjelbe; denn »Ymwed« ijt 
eigentlich der Nagel in der Mitte der Scheibe, nach dem der 
Er. zielt, »Biel« der Endpunkt einer zu durchmeſſenden Bahn, 
3: B. beim Wettlauf, aber auch beim Werfen, Sciehen ufm. 
»Zweck« iſt alfo im Grunde nur eine bejondere Form bes 
»Bielese. Nun bat ſich aber die Bedeutung von >» Amwert« weit 
mehr verinnerlicht als die von »Hiele. Es bezeichnet jept in rein 
getftigem Sinne das, wozu etwas getan wird oder geichieht, 
während in »Biel« auch bei übertragener Bedeutung der Begriff 
des Endpunftes gewahrt bleibt. So ijt ein Unterſchled nicht nur 
zwiichen » Ziele und »Zwech« einer Neife, jondern auch, obwohl 
nicht jo jcharf ausgeprägt, zwiſchen »Biel«e und »Zweck« des 
heimatkundlichen oder jonitigen Unterrichtes. Das Biel des 
Unterrichtes ift der feite Beſiß gewiſſer Kenntnifje ujw., Zweck 
des Unterrichtes ift die Vermittlung diefer Kenntniffe. Es iſt ar, 
daß es im Einzelfalle oft gleichgültig fit, welches von beiden 

. Wörtern man verwendet. 
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Herrn RL. ..., Breslau. Der Nusdrud »ein Mann von 
echtem (meift: altem) Schrot und Korn« geht auf das Münzweſen 
zurüd. ⸗Schrot · bezeichnet hier das Gewicht (eigentlich das aus 
einer Platte »geichrotene« d.h. auögeichnittene Siberftüd), »Horn« 
den Feingehalt der Münze, Eme Münze von altem Schrot und 
Korn ift jomit eine gute und vollwichtige Münze der alten Zeit, 
gegenüber der jpäteren, bejonder8 im 17. Jahrhundert ſtets zu⸗ 
nehmenden — des Geides. Die Übertragung auf 
einen Mann will diefem aljo gute alte Art beilegen. Dabei kann 
man aber nicht jagen, daß »Scrot« auf das Außere und »Slorn« 
auf den Charakter gehe. »Scrot und Komme werben hier ald 
eine Begrifiseinheit empfunden und beziehen fich in erfter Linie 
auf den Charalter, ber ſich aber begreiflicherweife auch in dem 
Außeren fundgibt. Im 17. Sahrhundert verband man aud) 
»Scrot und Schlag« (»Schlage eigentlid; = Gepräge). 

Heren X. 9...., Vohmwintel. Der gute Sprachgebrauch 
verlangt » artofjelhandlung, Möbelhandlung« (nicht Kartoffelns, 
Möbelnhandlung). Die Annahme, man müfle hier die Mehr: 

bi ausdrüden, iſt unzutreffend; es liegen hier echte Zufammens 
—— mit dem Stamme vor. So auch: Kartoffelernie, Trüffels 
wurst, Wurzelgräber, Formelkram ujw. Außerdem lautet die 
Mehrzahl von » Möbele (das Möbel!) befier »die Möbel« (nicht 
die Möbeln). Vgl. auch, was Jahrg. Ol, 361f. über » Feder: 
fabrit« gejagt worden iſt. 

Herrn 9.8. ..., Haltern, Es wäre ungerecht, an das 
Deutih der Marktberichte einen ftrengen Maßſtab anzulegen. 
Jedenfalls muß man bier, wie anderäwo, wo es fid) um Fach— 
ausdrüde handelt, eine eigenartige ist | des gemeinſprach⸗ 
lichen Wortidhages dulden und anerfennen. So würden wir aud) 
den in Vichmarkftberichten häufig vorkommenden Ausdıud: »beite 
Mitchkühe bedangen (= kofteten) 200 bis 380 ,#.« nicht verur⸗ 
teilen. »Eine Ware bedingen« beißt (nach der eigentlichen Be— 
deutung von »dingen« = einen Vertrag jchliehien) ſoviel wie: die 
Einzelheiten, befonders aud) den Preis einer zu liejernden Ware 
(vertragsmägig) ausmahen. Danadı jollte e8 heißen: »Milchlühe 
wurden zu (dem Preiſe von) 300.4. bedungen« oder aud): »für 
Milchkühe wurden 300 .4. bedungene. Wenn nun dafür gejagt 
wird: »Milhtühe bedangen 300 .4.«, fo iſt das eine Berlürzung 
des Ausdrudes (oder, wenn man will: eine Vertauſchung des 
Subjefte), die auch ſonſt nicht ganz jelten iſt, z.B. »er zählt 
(rechnet) nicht mit, die Soldaten ererzieren, die Truppen machen 
mobil, er bat promovierte u. ä. (val. Sp. 92). Beſonders jei 
auch erinnert an bie Fügung >ein Amt bekleiden«, eigentlich: mit 
einem Amte (dem Abzeichen eines Amtes) befleidet fein. Damit 
wollen wir aber jene Wendung, die aud in faufmännijchen Ber 
richten jehr Kup tft, nicht für die Gemeinſprache empfehlen. 
Noch weniger fit Die Faſſung: »am heutigen Vichmarkt jtanden 
50 Pferde zum Berfaufe zu beanitanden Zwar jagt man 
fonft: »aufe oder »beie dem Wiehmartt; aber auch »an« 
läßt fich ſprachlich ſtüßen, jet e8, daß man die Örtliche Bedeutung 
ugrunde legt (am Plage, an der Stelle«, vgl. auch »an den 

arft bringen«) oder die zeitliche (am Dfterfeite, am 1. Mai« 
ufw.). — Es ijt empfehlenswert, zu jagen: »Fran Paitorin« 
(nicht: rau Paftor), wie ⸗Frau Herzogin, Frau Geheimrätin« 
u. ä. Wo die Anfügung der Endung »in unnatürlich erſcheint 
— und daß ijt bei zahlreichen unſerer entjeplichen Titel der Fall —, 
da iſt das eine ee dak man der frau den Titel des 
Mannes überhaupt nicht beilegen fol. Dieſe eitle Titelfucht der 
fonft fo hochſtehenden deutfchen Frau iſt ja ſchon oft belämpit 
worden, wenn auch mit wenig Erfolg. Vielleicht hiljt das Zeit⸗ 
alter der wirklichen Oberlehrerinnen und Telegraphiftinnen jenen 
Unfug befeitigen. 

Herm 8. 8,.., Godesberg Daß das rheiniſche Beitwort 
»fodeln« (Godesberg) oder »tndelne (Düfleldorf) (dazu »Nodelci«, 
»Studeleie) wirklich von den Kockellsſtörnern« (auch »Sludelds 
förner«) herftammt, ſcheint uns unzweifelhaft. Denn die gültigen 
Kodelätömer (von latein. cocculus = Korn), die Samen von 
Anamirta Cocculus, dienen (oder dienten) dazu, ind Wafler ge- 
worfen die Fiſche zu betäuben, die dann auf der Oberfläche trei= 
bend leicht gefangen werden fünnen; jene Körner heißen danadı 
auch >rFiichlörmere. Und dieſe jet gejelich verbotene Art des 
Fiſchens ift es eben, die durch jenes Heitwort bezeichnet wird. 
An diefem Iprachlichen Zuſammenhange würde «3 auch nichts 
ändern, wenn jegt andere Mittel (nady dem Düſſeldorfer General: 
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anzeiger »eine gemiichte Subftanz«) zur Betäubung der Fiſche 
verwandt werden. Run fünnte wohl zugleid; eine Anlehnung an 
ein deutſches Wort mit ber Bedeutung »betäuben« angenommen 
werben; aber etwas genau Entiprechendes künnen wir nicht nach⸗ 
weifen. Es gibt ein mundartliches »toteln, löleln, goleln« (mit 
langem Selbitlaute) —gaufeln, auch: mit dem Lichte jptelen, nieder: 
deutich »kufeln« (ü) = betören, beichwindeln. Aber weber die Form 
noch die Bedeutung ftimmen genau. Anderſeits möchten wir noch 
hinmeifen auf »Stodelefange, wie jene Fiſchtörner nah Schmellers 
Angabe in Bayern genannt werden. Das iſt zwar eine Um— 
deutjchung aus dem italtenifchen coccolo di levante; aber man 
fieht daraus die Volfstümlicteit von Wort und Beari, und man 
verfteht die Ableitung eines Beitwortes »Todeln« für das Fangen 
mit Kodelöförnern. 

Seren 8...., Freiburg i. B. Duden iſt gewiß im Nedhte, 
wenn er »da8 Aparte« (nicht Aparte) — beijeite Geſprochenes 
(im Theater) ſchreibt. Auch wenn das Wort zunächſt dem frans 
zöfiichen Aparte entitammt, jo gebt doch diejes feinerjeitd auf das 
lateiniiche oder italientjche a parte zurüd. Man joll bie deuticye 
Schrift nicht unnötig mit fremden Nfzenten belajten. — Die 
hochdeutſche Form »Miet« Hit in der Gemeinſprache vor ber nies 
derdeutſchen »Ried · zurüdgetreten; legtere wird de&halb vom dem 
amtlichen Wörterverzeichnifie allein zugelaffen. So aud) »Roggen« 
gegenüber dem oberdeutichen »Modene und mandes andere. — 
Daß der deutiche Name der Pflanze Arnicaurfprünglich und eigentlid) 
»Molferleie lautet, braucht für die heutige Rechtſchreibung nicht 
maßgebend zu ſein. Die umbeutende Form »MWohlverleib « 
ift ebenjo herrichend geworden wie »Siündilute für »Sintjlut«, 
⸗Friedhof · für ⸗Freithof⸗ u.ä. — ⸗Kontor« verdient unzweifel: 
haft den Vorzug vor »Komptoire. Weshalb der Bucdruders 
Duden trog der ausdrücklichen Zuſicherung, nur eine Echreibung 
zu bringen, beide Formen aufjührt, ebenjo »comptant« und 
»fontante a. a., wiſſen wir nicht. — Das ebendort verzeichnete 
Wort »Gumaron« fennen wir nicht. »Slumarine iſt ein fampfer- 
ähnlider Stoff; aber darf man hier mit Drudiehlern rechnen? — 
»Furazitäte iſt die Neigung zum Stehlen, aus lateiniſch furacitas 
(von furax = diebiſch) 

Herrn Tr...., Angermünde. Das Wort »Schnarrpoiten«, 
das in der preußiſchen Felddienſtordnung den einfachen Kaballerie⸗ 
poiten bezeichnet (»das Bifett ftellt zu feiner unmittelbaren Siche⸗ 
rung den Schnarrpofien auss) jceint eine ntjtellung von 
» Schnarchpoftien« zu fen. Wenigitens führt das Grtmmice 
Wörterbuch (nach Eggers Kriegs-Lexilon 1757 und Jacobsſons 
technologiichen Wörterbuche 1781 FF.) das Wort »die Schnard)- 
pojt« an (früher »die Poit« = der Poſten) mit folgender Ere 
Härung: »im Felde eine Schildwache, die ein auf einem beia- 
chierten Poſten jtebender Offizier rüdwärt® augftellt, um ihn bet 
umermwarteier Annäherung eines Generals du jour u. ähnl. zu 
avertieren; oder eine Schildwache, die im Kriege nachts ausge— 
ftellt wird, um das Vorhaben des Feindes zu beobachten, und 
die ſich gewöhnlich auf den Bauch legt, um unbemerkt zu bleiben«. 
Bir haben in dem Worte wohl einen jener derben und bezeid- 
nenden Ausdrücke zu erbliden, an denen die Soldatenfprade jo 
veich ijt: es bezelchnet ſicher uriprünglic; einen Poſten, der aut 
geitellt wird, damit die anderen ſorglos ſchnarchen fünnen. Daß 
aus dem Soldatenwitze auch amtlide Ausdrücke hervorgehen 
lönnen, jehen wir 3. B. an » Zapfenitreich«. 

errn Dir. T,..., Hamburg. Der Sap: »ald geeignetes 
Werbemittel vermag der Vordrud „SKaufmannsdeutich* zu dienen, 
von dem zwei Abdrücde beitiegen« ift durchaus richtig. Wohl Fann 
bier auch »wonon« geſagt werben; aber dies Melativadverb 
dem Fürwort mit Verhältniswort vorzuziehen, wie es Wult- 
mann tut, dazu liegt fein Anlaß vor; weder logiice Erwägungen 
noch Rückſichten auf einen etwa überwiegenden Sprachgebraud) 
führen dahin. Bir für unfere Perjon würden fogar »von beme 
vorziehen, weil es uns ein wenig gewählter ericheint al® »wovone«; 
legtere® hat doc) etwas von der bequemeren Umgangeſprache an 
fich, iſt aber natürlich nimmermehr unrichtig. — Notwendig find 
die Abverbien, wenn fie fih auf einen ganzen Sag oder auf all⸗ 
gemeine Ausdrüde wie »alles, nichts« u, ü. bezieben; z.B. »er 
war inzwiſchen abgereift, wovon ich nichts wuhte; ich hagte ihm 
alles, wovon ich gehört hattes. Au meiden aber find die Ad— 
verbien in bezug auf Verſonen (aljo nur: »die Leute, mit denen 
er verfchrie«, nicht: »womit«) amd auf ſolche Sauptwörter, die 
mit einem beflimmenden Fürworte (»derjenige«, betontes » ders, 
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»joldy«) verbunden find, aljo nur: »ein ſolcher Vordruck, in dem 
6 »in welchem«; nicht: »worin«) alle Fremdwörter gemieden 
nde«, 

Herrn PB. W...., Ronneburg. »MWorume für >um was 
(das, welches)⸗ zu jagen, fit durchaus ftatthaft; »worum Handelt 
es fih? das, worum es fich handelt« iſt ebenfo gut wie: »wovon 
iſt die Rede? das, wovon die Rede ift«. »Worume« fommt wies 
derholt bei maßgebenden Schriftftellern vor, z. B. »ein himmlis 
ſches Gut, worum fie einander bringen fünnen«e (Goethe), Es 
befteht heute viefach eine Abneigung gegen diefes »worum«, die 
viefleiht aus der Scheu vor dem mundartlichen »worum« für 
warum· (— wedhalb) zu erklären ift. Aber jo ſehr vor diejem 
Mikbrauche zu warnen ift, jo wenig ift »worume im Sinne von 
sum was« zu verwerjen. Wer dennoh daran Anſtoß mimmt, 
mag dafür jagen: »um was, um das (melches)«, aber nicht: 
»mwarume, aud wenn dies bei den Klaſſilern zuweilen begegnet 
(Goethe: »du gabft mir alles, warum ich bat⸗). — »Wornad« 
für »wonach« ift heute veraltet, ebenjo »darmeben «; dagegen find 
»barnadj« und »darnieder« noch immer berechtigt, wenn ihnen 
auch wohl der Untergang droht. 

Herm 9. W. €...., Hamburg. Velten Dank für Ihren 
freundlichen Hinweis (zu Sp. 175 u. 302) auf das engliſche to 
bestride — beichreiten, überfchreiten, ein Pferd bejteigen, ritt— 
lings figen, 3. B. in Shafejpeares Julius Cäfar I 2: why, 
man, he doth bestride the narrow world, like a Colossus (Ja, 
er beichreitet, —— bie enge Welt wie ein Coloſſus). Auf 
das einfache Zeltwort to stride und auf das angelſächſiſche 
bestridan war übrigens ſchon Sp. 176 bingewieien worden, K. ©. 

Herm 8.4... . ., deutichem Lehrer in London. Schönen Dank 
für Ihre Sendung, die wir, wie Sie ſehen, verwertet haben. 
Sie fragen, wie im Deutichen »Serviette« zu überjegen fei, und 
meinen Mundtuch wirde Anftoh erregen, obgleich es fich eben= 
bürtig an Tiſchtuch und Tellertuch anfchliegen dürfte Nun, 
in Süddeutichland iſt für Serviette »Tellertuch« üblich; da 
diefes aber noch eine andere Bedeutung haben kann, ziehen viele 
»Mundtucd« vor, und weshalb jollte dies Anſtoß erregen? Es 
ift ebenjo wie Tellertudy jedes alles viel bezeichnender als das 
gan unanſchauliche franzöfıihe Wort, worüber Sie die hübichen 
usführungen Wolfgang Kirhbahs in unferer — (1889, 

Sp. 1255j.) nachleſen mögen, Ja jelbit das wenig anſchauliche 
»Bortuche, das auch vielfach gebraucht wird, jagt doch nod 
etwas mehr ald Serviette. — Sie ſchreiben ferner, napkin jei 
urfprünglih Halstuch, Skeat erlläre es im Etymological Dictios 
narıy al® nape-kyn (nape—=Naden, Genid); das iſt micht richtig, 
Skeat jagt auch gar nicht jo, erklärt uns vielmehr auf unfere 
Anfrage, daß er diefe Erfiärung weder je verbreitet, noch je von 
ihr gehört habe. Napkin ift vielmehr ein »bybrides« Wort, 
franzöftfches nappe (Tiſchtuch) mit der germaniſchen Verkleine— 
rungsendung kin (= beutihh chen); eigentlich ifi alfo aud das 
gegen »serviette« verfochtene »napkin« fein »unverfälichtes Eng⸗ 
iſch · jondern nur ein Lehnwort. J. E. W. 

Frau A. 9H.... in Mailand. Ihr Einſpruch gegen das 
»Schulterfleide (ij. Ziſchtr. Sp. 143/4) tft der einzige geblieben. 
Sie jagen, »dai die Echultern das ganze Kleid tragen müſſen, 
das jet gerade der Fehler bes Kleides, und es jet falſch, ein Ding 
nach feinem Fehler zu benennen, noch dazu nach einem, der in 
fürzerer oder längerer Zeit werde bejeitigt werden«. Sie fragen, 
weshalb man nicht lieber bei dem Namen Hänger oder Hängekleid 
bleibe, das bei der Kindermode jchom feit Kahren feiten Fuß ges 
fat habe und den meijten Frauen geläufig jei? Nun, »Hängere 
ift doch wohl ein unſchönes Wort, und m. benennt 
das Kleid jchliehlich, wenn man will, ebenjo nad dem Fehler 
wie »Schulterfleide; laſſen Sie uns aber nicht an ben Fehler 
denfen, jondern an dad Gute der »Meforme. Das ⸗Freilleid« 
habe ich durchaus nicht verjpottet, es nicht einmal genannt; es 
ift ja in der Tat auch nicht übel, wennſchon die »Spötter« 
allerdings mandyes darüber fagen fünnten. Aber lafjen wir die 
Beit felber enticheiden: bleibt die »Meform« Mode, jo wird ſich 
— hoffentlihd — von jelbft ein furzes deutſches Wort für das 
»ReformsGojtume« durchringen; wenn das »Schuiterlleid« troß 
feinem ⸗Fehler⸗ — wie bei jenem Ausichreiben — den Preis 
go, fol e8 mich freuen, und noch mehr, wenn ein bejieres 

ort vom Augenblick geboren wird. J. E. W. 
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Zürich⸗Außerſihl. Ihre Vlauftiftitriche wollen matürlich auf 
den Widerſpruch hinweiſen, daß das Vereinsblatt Schweizerifcher 
Geichäftsreifender, ber in Zürich erjcheinende Merkur, in ein und 
berjelben Nummer den eignen Hang zur Fremdwörterel reichlich) 
bekundet und mit einem zuftimmenden Vorworte den befannten 
Elberfelder Brief (vgl. Zeitichr. 1903 Sp. 188) mitteilt, in dem fich 
ein Haufmann gegen bdiefe üble Angewohnheit wendet. Man muß 
aber dod wohl den guten Willen anerkennen und fich wenigitens 
über die aufdämmernde Eıtenntnis freuen. Hit fie den Bemühungen 
des Schweizeriſchen Zentralblattes zu verbanten, das feit Kahren 
fein Augenmerl auf den Gegenftand richtet? —5* verdient 
das erwähnte Vorwort als eine Art Waſſerſtandzeichen der 
ſchweizeriſchen Sprachbewegung hier mitgeteilt und beachtet zu 
werden. Es heißt: »Nur deutich! jo lautet jept das Stichwort 
überm Nhein in ganz intelligenten Handelöfreifen, nachdem 
Jahrhunderte lang von feinem Land fo viel fofettiert worden 
tt mit der Ausſchmückung des Stils durch Fremdworte. Von 
dem gleichen Eifer im Berfehrämweien haben wir früher berichtet 
und auch wie man ſich lächerlich macht durch Hinausſchießen über 
das Piel. Indeſſen fan e8 auch für ums Schweizer, die wir 
doch im Kaufmannsftand ein betrüchtliches Kontingent zu den 
ſchwachen Stiliften liefern, gar nichts jchaden, wenn nadıftehender 
Brief in der Prefie kurſiert. Ob ihn wirklich ein Kunde ges 
ichrieben hat oder nicht, ift Nebenfache.e — »Mane macht in 
lächerlich; ſchade, daß Merkur nicht weiß, wer: wir fünnten ſouſt 
vielleicht auch das Biel Marer erkennen, das er für erſtrebenswert 
hält. Daß es jehr verichieden von dem des Spradvereins jein 
foflte, iſt nad) jener Erflärung doch faum Rn alauben. Und 
jedenfalls: der Stand des Wafjerd auf unſere Mühle ift auch bort 
zu Lande im Steigen. 

Erllärnug. Die in der vorigen Nummer an biefer Stelle 
Ep. 335 erwähnte Schrift von FJ. Bornhal, Le palais de 
l’empereur Guillaume ufw., ijt ‚die franzöſiſche Ausgabe eines 
Führers durch das Palais des alten Kaiſers. Das Bud), zuerft 
in deutjcher Sprache verfaßt und in 11000 Stüd verkauft, liegt 
außer in der franzöfiihen auch in einer englifchen Bearbeitung vor. 
Es handelt jich alfo in diefem alle um feine Franzöſelei. 

Heitered. DO die Fremdwörter! (liegende Blätter 1904 
Nr. 3086. 121 Bb. 12 ©. 135.) Parmwenusgattin: »Mein Mann 
——— uns jetzt ein Automobil an und einen eigenen Colffeur 
azu!« 

Allerlei Spradhtüden. Der »Straßburger Poſt« ſchreibt 
ein Milarbeiter: »Die Geburt eines in ge Jungens zeigen 
bocderfreut an... .e habe ich binnen drei Tagen in —— 
Zeitung zweimal geleſen, und id) ſehe mich veranlaßt, gegen 
diege Mitteilung Einſpruch zu erheben. Beileibe nidıt aus Neid 
gigen die glüdlihen Eltern, etwa weil ich jelbjt bis jept nur 
te Geburt eines - fräftigen Mädchens (aber wiederholt!) ans 

äzuzeigen hatte. Vielmehr wünſche ich den beiden Sprößlingen 
und ihren hochverehrlichen Eltern alles Glüd. Aber mag ein 
Junge auch jo kräftig fein wie der Heine Herkules, der befanntlic) 
ſchon in der Wiege ald Schlangenbändiger auftrat, jo darf er doch 
niemals als ftarfes Hauptwort behandelt werden; auch der ftärljte 
Junge muß immer hübfch brav nad) der ſchwachen Dellination 
gen, und dies jelbit dann, wenn er überhaupt noch nicht gehen 
ann; alio nicht: des Jungens, fondern des Jungen. Ja — 
wäre er ald Mädchen auf die Welt gelommen, und mwüge er 
auch nur Halb jo viel wie jegt, dann würde er (oder vielmehr 
es) ſich einen ftarfen Genitiv leiſten lönnen: des Mädchens. Wie 
die beiden oben erwähnten Fälle zeigen, wirkt der Gebrauch der 
falihen Form »Yungend« in Geburtsanzeigen anftedend, und 
auch alademtiche — ſchühzt nicht vor der Anſteckung: das be—⸗ 
weiſen die ſtolzen Titel der beiden glücklichen Väter und Berfaffer. 
Mir kam dabei ein fcherzbafter Fall in Erinnerung, der ſich vor 
einigen Jahren in einer Meinen reihsländiihen Stadt ereignete. 
Der Herr Amtsrichter hatte bie Geburt eines fräftigen »flnabend« 
angezeigt, und biefe Anzeige war im Kaſino entſprechend befrittelt 
worden, denn auch der fräftige Knabe hätte ſchwach defliniert 
werben müjjen (des Knaben). Das jchrieb ſich der Herr Rechts— 
anmwalt hinter die Obren, und als er vierzehn Tage jpäter die 
Geburt feiner dritten Tochter »hocherfreut« anzuzeigen in der Lage 
war, vermted er das gefährlihe Schluß=$ und Yatieb mit weiſem 
Bedacht alfo: »Die Geburt eined präcdtigen Mädchen bechren 
ſich . . .« Ja, ja: »Die deutih Sprak iS) ein ſchwer Spral!« 
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dem Ausſchuſſe für Sprachecken ausgehend. Es mirb gebeten, 

Geſchaftlicher Eeil. bei der Beftellung anzugeben, welche dieier drei Ausführungen 
An die Bweigdereine und unmittelbaren Mitglieder | gewünfdt wird. Ftiedtich Wappeuhand, 

z des Allgemeinen Deutſchen Sprachvereins. ‘ Oberlehrer an der Prinzenſchule 

Zum Werben von Mitgliedern für den Allgemeinen Deutichen Plön (Holftein). 
Sprachverein find neue dreiteilige Werbefarten (mit Antwortlarte Soeben ift erſchienen und fteht für Werbezwede koſtenlos 

für die BVeitrittserflärung) hergeftellt worden und zwar in zwei | zur Verfügung: 
Formen: Deutfche Speilekarte. 

1. Form A, zum Werben von unmittelbaren Mitglie- 
f f ; Nah dem Wufter der Kleinen, auf Stelfpapier gebrudten dern, bei der bie Antwortlarte mit der Beitrittßerflärung an die Deutfchen Zanzlarte, von der über 50000 MAbdrüde verbrei 

Geſchäftsſtelle des Allgemeinen Deutihen Spradvereins in Berlin | find, ift jept auch ein kurzer Auszug aus unferem eriten Ber: 
gerichtet iſt. deutichungsbuch ald Deutiche Speiiclarte dreiteilig auf Stelfpapter 

2. Form B, zum Werben von Mitgliedern für die | gedrudt herausgegeben worden. Diefe Deutiche Speijelarte emt- 
. It die am häufiaſten vorlommenden Fremdwörter der Küchen 

Bmweigvereine, bei der die Aufichrift der an den Zweigverein Prache mit ihren Berbeutihungen. As Titelbild in eine ver- 

gerichteten Antwortfarte zuvor handſchriftlich ausgefüllt werben muß. | Mleinerte Machbildung einer ZTiichkarte des Deutſchen Saifers 
Im übrigen enthalten die neuen Werbefarten Übereinftimmend —— get —— hu =: —* 

fl äti m arte, auch } erbezwecke ⸗ 

m Sg Sn fir es an Basler geltlih von unferer Geſchäftsſtelle bejogen werben. 

lichungen, den Beitritt ujw. 

= bitte bie — der Zweigvereine und alle Zweig: Die deutſche Tanzkarte, 
vereind= wie unmittelbaren Mitglieder, ſich diefer Werbefarten | von der bißher 53000 Abdrücke unentgeltlich verteilt wurden. 

zur Gewinnung neuer Mitglieder recht fleiisig zu bedienen. Die | Die Zuſendung geſchieht foftenlos. 
Karten können von der Gelchäftsftelle des Allgemeinen Deutſchen Die Gefhäftsftelle 
Sprachvereins, Berlin W 30, Mopitrafe 78, koftenfrei bezogen bes — ee EUER: 
werben, wobei nur anzugeben ift, ob die Form A oder B ges m , Mopitraße 

twünjcht wird. Ferner empfehlen wir: 

Herr Gnmnafialoberlehrer a. D. Dr. Saalfeld Hat weitere Deuffi der Sprache Chrenkram. 

nene Zweigvereine ins Leben gerufen in Großenhain (mit vor: | Was die Dichter Pr nun: zu Ziebe und zu 
äufig 73 Mitgliedern) und in Reichenbach im Vogtlande (31). 8 BR Felt gebunden. Preis 8.0. 

ferner ift dank den Bemühungen des Herrn Realſchuldlrel⸗ Seit feinem Erfcheinen hat dies vom Allgemeinen Deutichen 
tors Dr. Karl Horit in Bifchmweiler (Elſaß) ein neuer Zweigs eis be — — je une 

4 7 eit a e ent, eine freu 
verein wit TO Miligiihern enfBanben, Dh daher —*8 auch in dieſem Jahre beftend empfohlen. 

D. Sarrazin, Borjipender. Es bietet nicht eine Auswahl von Gedichten, die unjere Sprache 
loben oder tadeln, jondern die Herausgeber haben alles und aus 
allen Zeiten zujommengetragen, wa& ihnen erreichbar war. Der 
Stoff ilt zu 2 größeren Teile von Oberlehrer Dr. Saalfeld zus gu: 

Ausſchuß für Epracheden, —— ei Bee F Bar zaus —— e⸗ 
t idyen um en € 

Die 8. Nummer der »Mitteilungen für Spradeden« —— le el en ki un 

ericheint im Dezember und wird allen Mitgliedern, bie bereit find, 

für ihre Verwendung in Zeitungen zu wirken, auf Erfuchen von Briefl onen 
——— Schriftführer unentgeltlich und poftfret al dam Bahıipru he des Mlgemeinen Deutihen Sprachvereins 

. 100 Stüd, — 1,30 M. 
Um die Werbelätigkeit für die »Mitteilungen« zu erleichtern, 

bat der Ausſchuß Briefe Herftellen laſſen, in denen bie Echrift« „+ ° 

leitungen aufgefordert werben, Spracdeden in ihren Blättern ein= Deulſch er Sang. 
zurichten oder wenigſtens die Heinen Aufiäge der »Mittellungen« 

abzudruden. Much diefe Briefe nebft den ihmen beizulegenden Liederbud für Sprachvereine. 
Abzügen der »Mitteilungen« werden allen, die für die Sadje ber Das Büchlein, im Auftrage des Thorner Zweigvereins und 

mit Unterftügung dur den Geſamtvorſtand des Allgemeinen — eintreten wollen, von dem Unterzeichneten foftenlos Dentichen Spra Mvereind Geranögegeben von Dr. Bernhart 

gejandt. Maydorn, ift im Selbftverlage de Deutichen Sprachvereins zu 
Die Briefe find in drei Ausführungen bergejtellt worden: | Thom erfchienen und zu dem Preife von 30 A zu beziehen durch 

1. von einem Amweigvereine, 2. von einem Einzelmitgliede, 3. von &, £. Schwark, Buchhandlung in Chorn, 
th — — 

Briefe und Iufendungen für die Bereinsieitung Geldiendungen und Weitrittsertlärungen «iährlicer Beitrag 3 Mart, 
find zu richten an den Worfipenden, ande 58 fomitt Ar des Vereins gelleiert werben) an 

Gebeimen Oberbaurat Dtto Sarrazin, BVertin⸗Friedenau, x — es Rofferaflee 117, Berlagsbuchhändler Gage ze, aue1d In Berlin WO, 

Briefe und Bufenbungen J— bie Iehiarıtt an den Seraußgeber, Oberlchrer Dr. Datar Streicher in Berlin NW 40, ——— 65/67, 
Bene nen Taerar Weibe: T- an Brofefo r Dr. Baul Btetich im Berlin WO, Mopkrake 

Anther Saalfeld, Berlin« «Briedenan, —E — — _für nn 

Für die Eihriftfeitung verantwortfid: Dr. Däfar Streider, Berfin NW40, Haldetr. 66/57. — Bertag des Allgem. Deutfchen Epradhwerelmt (. Berggeid) Beritn. 
Drud der Bucbruderel des Walſenhauſes in Hale a.d. ©. 

Dieier Nummer it das Aubaltäverseihnid des Jahrganges 1904 beinefüiat. 
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