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220 $ie liarticipiafc Vortitel ge —

woult he doin loufen. Do sprach tier-keiser (140 11), dat Woult hq gern
sein. Do gois lie ein pordc van cren, dat wais grois und binnen hol und

hat an der siden ein finster,, da ein minsche moiclit in und us krnfen, da

was ein duer van ere vur. Do stach der nieister sin zouverie dar in und

sprach zo dem keiser „dit pert is aire bereit, nu sal he ein minsche in

krnfen, so sal men dem pert vuer in den mont stechen und der minsche

sal verbroeen. De wile dat dat, vuer broit sal dat pert loufen und

springen."' Do sprach der keiser „enmac.h dat pert anders neit loufen, it, mois

eines minsclien leven kosten ?" Der meister sprach „here, dar mois ummer
ein minsche in broeen." Do sprach der ^keiser „meister, ir hait dat pert

gemacht, he enis nemant, der des perdes sinne so wail weiss als ir": do

leis he in nemen und in dat pert stechen und leis vuer dar in doin. Der

meister begont zo broeen und dat pert begont zo loufen und zo springen
und leif also lange, bis dat der meister aire gar verbrant. Do staut dat,

pert stille. Also verloire der meister sinen lif, der ander lüde liflois
machen woult. (Sclduss folgt.}

©te

ße- ttov fcern ^artirip 9|>ratefitiim0
in ber Ufiiviikroer 93oIfdfbradjc.

31(3 cbarafteviftifebed Äennjeiebeit am partieip bed 'Präteritum^ erfebeint

im £>eutfcl;cn bie Partifel ge —, welche, bei ©Übung tiefer gorm beut

©tamme bed ©ecbitind oorgefept tuivb, mtb bereit ©ebeiitung barin ju be#

fteben febeint, bap fte ben (begriff bed Satienibeti, ©teibenben, ©ofietibeteu

audbriieft, ba ge — bent (ateinifeben cum, conentfpriebt, tmb. in. biefem

©inne »or »ielett üüörtent erfcfjciiit.

lieber bad Sntfteben biefer participialbübung fagt ©rinint (beutfebe

(Srnntin. I, 1015 f.), bajj biefed ge — beut partieip bed ptciteritunid niebt

toefentlieb fei, ttitb urfpvünglicb ber gefammteii Scfiteiiuing bed SBcrtumd an#

geborte, beffeit eigentliche ©ebeutuug buret) ge— ebenfo mobificirt mürbe,

wie btivfb anbete pnrtifeln. Siber altmcibltg babc fiel; biefed ge — ba, too

ber ©inn bed ©evbitnid iniueveinbevt beftebett fo(t, wo folglieb bie übrigen

£empora biefer ©orfplbe ermangeln, ait bad Partieip bed prciteritumd gc#

brängl unb fei it>m feit Slbfcblcifuitg ber glerion geroifierntajjeit imentbebvlicf;

geworben.

Uebrigend würbe itt ber filtern 3«it ff'bfi ber ncuboebbeiitfeben ©praebe

bie Slnwenbung biefer partifel fjciuftei uutevtaffen, tmb namentlich bot Üutber



in ber üttiintberger SBtffdfbriiibe.

aud) i« ber SBibel burcb bad ©eglaffeit bicfcr tonlofen SSorfpfbe, wo ed jwecf«

mäßig unb möglich war, ben Söobllaut wefentlid) geförbert. 2lud bemfelben

@runb pflegen auch bie Dichter bie «nb ba bad ge— wegjulaffen, weil ed

ben ©afc oft breit unb fcbleppenb macht unb wir o^net>in fo viele tonlofe

©plben mit e baben.

Diefed ©efefc bed ffiobllautd unb bie SBequemlicbfeit im ©predjen, na»

mentlicb wenn man fcbueHer rebet, führt von felbft babin,*baß biefed ge —

im SWunbe bed Sßolfed feinen SBofal ganj ober faft ganj verliert, unb alfo
ein bloßed g bem'Slnlaute bed SBerbuind vorgefeßt unb barnacb gefprocben

wirb: g'rufm, g-falln, g-woHt, g-eilt. Slber bie ©pradfe bed gemeinen ÜWan*

ned bietet nief>t blöd biefe Äürjung, fonbevn läßt bei manchen SBerbid bad

ge— im ^articip bed ^räteritumd ganj weg. 21 Hg cm ein fagt man unter

bem SSolfe: er ift gangen, foinnten; bagegcit: g'loffn, g-falfri; ebenfo^ er

bat janft, brüllt, bacfit (ober benft), pauft, tretn, quält; mctyrenb niemald

gefagt wirb: er fiat bolt, rufen, fagt, fonbern biet allemal bad g— (.ofme

baß ber SBofal e hörbar wirb) feine 2lnwenbung fii'bet; enblid): er b«t gacfert,

g-cffen, g-irrt, g-orbmt Cfiiv g'orbnet), g-ujt; niemald: er bat äcbjt, eilt,
impft, opfert.

Daraitd ergibt fid) beim bie einfacheSiegel: bie^artifel ge—vor bemSpar«

tieip bed $)räteritumö wirb in ber mittelfränfifcben SBolfdfpracbe weggelaffen vor
aulautenber tenuis (p, t, f ober q) unb media cb, b, g) unb vor ber einji«

gen aspirata 5; bagegen wirb ge —, borf? obne Sßofal gefprocben, angewenbet

vor liquida (l, m, 11, r), vor spirans (W/ P/ i> f) unb aspirata (V, f*), wo«

bei jebod) j audgenommen ift, unb vor allen SBofalen. Uebrigend ift bie

Sludnabme bejüglid) ber aspirata j boeb nur eine fdjeinbare, ba biefer SBncb*

ftabe für ben ©predienber. niriftd anberd aid td ift, wobei alfo bie vorantönenbe

tenuis bad SBeglaffen ber spartifcl veranlaßt, fo baß man eigentlich fagen

fann: SSloß vor tenuis unb media bleibt bad ge— im ^artieip bed ^Jräteri»

tumd weg, wäbrenb ed vor aHen aubern Sucbftaben gcfprotfien wirb.
Damit bürfte auch ber (Srunb gegeben fein, aud welchem biefer SBegfaH

ftattfinbet. Um eine tonlofe ©vlbe ju beseitigen, wad in ber m&nblicben

Diebe gern gefdiiebt, fpridjt man bad g e — iin ^artirip bed ^rä^eritumd obne

e; ift aber ber anlautenbe SBudiftabe eine tenuis, media ober bie aspirata j, fo

fann man bad g bavor nicht obne SBofal audfprecbcn; unb will man niriit

*) fiutber, bev tiefe ittegel aud) befolgt, bat jebodi aU Sludnabme bauen : funben (inf. 15,

6: id) babe mein @d;af funben); audi bad •piifdjeituwrt werben bat im iparticip nie

bie Sßartirel g e.
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grtmbt (RgtntMntt* gtmonifiert.

bie ganje ©plbe g e — fprechen, fo bleibt nit^td anberb übrig, alb biefe ^ar<
tifel ganj wegjulaffett. lleberad alfo, wo wan g ohne 83ofal aubfprechen

fann, gebraust auch bab SSoIf biefe ^Jartifel; wo bieb aber triebt angebt, läßt
eb fie, um btr Äürje unb ©equemlichfeit widen, weg. ©o ftnbet man attcp

hier in ber SBolfbfpracbe nicfjt 3ufad ober ÜBidfiir, fonbern eine »trnünftige
Kegel unb JDrbnung, beren fiel) freilich bab SSolf nicf)t bewußt ift, wäbrenb
eb boch richtig fühlt, wab unb wie man in jebem gegebenen galt fagen fann
unb wie nicht.

ft. H.

ÜBir fönnen bei biefer ©elegenheit nicht umhin, greunbe munbartlicher
gorfdbung um berglcichen Srörterungen grammatifcher Srfcheiitungen auf ihrem
©ebiete hiemit ju bitten, ©o wäre eb j. S3, »on befonberem Snterefle biefeb

participiale g e — nadb aden ©eiten hin burch bie »erfcfiiebenjlen Bialecte ju
»erfolgen. Jltr Herausgeber.

$tembe ©tßemtameit ge?tttattijterf*
3n ber ältern 3«»t, alb ber ©prachgeift noch Itbenbiger unb fräftiger

war, haben unfere SSorfahren bie 2ßörter, bie fte aub fremben ©praefien an«

nahmen, fo umgebilbet, baß fte alb beutfehe erfcheineu, wie j. S3, fchreiben

»on scribere, fegneit »Ott signare, opfern »on offeree, ijäufig machten ße eb

mit fremben Sigenttameu ebenfo, baß fte ihnen eine beutfehe ©eftalt gaben.

Ziehet gehören j. 53. bie im SUtittel« unb eine 3««* '««9 «och im Keuljoch*

bkutfehen häußg gebrauchten: Sante Iburg für Canterbury, S3 em ober

roälfch S3ern für Verona, Sangeuboäen für Languedoc, ©chale*
für Chalons, Sa mm er ich für Cambray, Z or nach für Tournay, Sin torf
für Antwerpen; währettb einzelne noA üblich ßnb, wie: SWailanb ffirMilano,
Söln aub Colonia, SJtainj aub Moguntia. 3lm fonberbarften aber »Ott

aden biefen Umbilbungen frentber Sigennamen Hingt bie SBerbeiitfdjung »on

Cap Finisterre in ginfterftern, welche fd)on mittelhochbeutfch unb lange

noch im Keuhodjbeutfchen gebraucht würbe; »ergl. 3iemann'b mhb. üüörter»

buch: „Finsterstern, cap finisterrae, St. Jakob in Galizien;" — ©chmeder'b

baper. fflörterbuch ID, 658: »3unt ginfterftevn (Dasypodius), eelticum

Promontorium, bab Sabo ginifterre, caput finisterrae, itt ©adicien«, — btr

baju folgenbe ©tede in SSejug auf bie üBadfahrt nach ©t. Safob anführt:
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