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Sdjrang, ©tierenauge, Saabe, 5f)ung,

Srudrc, ftroble, fuere, ufro. @5 fteigt
bod) manchmal etroas raie §eimroef) nad)

einer guten nlten 3eit in uns auf, roenn

roir eine foldje ©ruppe burdjgefjen. 2lber:

barf man ein bie 2Bol)nftube fdjmük«
kenbes Silb roirklid) oljne roeiteres einen

„Steige" nennen, unb nennt bie S)aus»

mutter iijr fRiiftmeffer einen „©hrotte»
ftecher"? SDÎandjc alte einf)eimifcf)e 2Bör»

ter haben roir auf bein 233ege über bas

Sd)riftbeutfcf)e burd) 3rembroörter er«

fegt: roir fagen kariert für gijiiüslet, S)t)a«

gintlje für ©lesli, fpmpatijifd) für gmö«

gig (roas für ein gmögiges 535ort, biefes

„gmögig"!); man ftrüttet aud) nid)t
mehr, fonbern preffiert. ^Dankbar fei an«

erkannt, bajj ©. für „rückrocirts" nidjt bas

leiber geläufige „rettur" empfiehlt, fonbern

„ijinberfi, grugg". 21ber ift „^roofdjt"
roirklid) gutes 3ürid)beutfd) unb nidjt
blof) uerfdjroeigcrtesSerlinerifch? 3eben«

falls ift bas ebenfalls beigegebene „3um
2Bol)lfi)" beffer. Sei einigen ift bas Ser»

fdjroinben freilid) bnrd) bie Seränbe»

rungen in ©itten unb ©ebräudjen oer«

urfadjt: Eeicfjenbegiingniffe finb roenig«

ftens in ben ©tobten fetten geroorben;

man geljt brum nicht mehr „an e £t)d)",
fonbern „au eKremagion"; aud) gilt es

Serfudjsroeife in Kleinfdjreibung :

3. Jl., J. Salb nad) 3ljrem geitungs«

ausfdgiitt, in bem Sie ben titel „©ine
gefreute oorlage" mit einem frage«

geidjen uerfaljen, erfd)ien in einem anbern

blatt bie kunbe, bie erneuerung bes 3uger
„3t)tturms" fei „ein gefreutes roerk". SJlit

grammatifdjer logik betradjtet, geljt bas

rtatürlicl) nid)t, unb es ift nicht redjt ein»

nieijt meljr als „fein", „3Jiödien" in bie

Saffe gu „tunken" (roarum eigentlid)
nici)t

îlbgefeljen non ein paar Kleinigkeiten
ift bas ein nortrefflidjes Süd)lein, unb

mit 9ted)t roirb es im Sorroort gum °îlb«

Ijören empfohlen raie bas „Vocabulaire"
einer fremben ©pradje, unb groar forooljl
für bie in ihrem Sprachgefühl unfidjer
geroorbenen 3ürd)er roie für anbersfpra«
djige 3eitgenoffen. SDÎan kann fid) gut
norfteilen, in roeld) gemütlirfjer Stimmung
in einer 3ürd)er Familie jeben Ulbenb

eine foldje ©adjgruppe (Som SDlenfdjen,

Sfmnbel unb Sîanbel, lijaus unb <r>of,

©ffen unb Srinken ufro.) regelrecht

„burdjgenommen" roirb. @s ift aud) gu

roünfdjen, bag in anbern SDlunbartgebk«
ten äljnlidje Sammlungen angelegt unb
oerbreitet roerben. Unb roer es nidjt
nötig fjat, lernt nielleidjt umgekehrt, bajj
feine Sibeeli fd)riftbeutfd) Skbennubeln
heifjen unb feine ©Ijnöpfli ©pcigchen.

SBörter roie ©lätterin, ringhörig, gügeln

u. a. fteljen übrigens als fdjroelgerifdje

©igentiimlichkeiten bereits im Suben.
©in paar roidjtige Regeln, u. a. über
bie erften brei 3al)lroörter unb bas be«

güglidje Sürroort „100", fdjliejjen bas

„gmögige" Südjlein ab.

gufehen, roeshalb man biefe binge nicht

ridjtig „erfreulich" nennen könnte. 'Jlber

ba bie hod)beutfd)e fdjriftfpradje benfelben

fehler begeht, roenn fie non einem oer«

bienten bürger, einem ausgebienten fol»

baten, einem gelernten fdjneiber ufro.

fpridjt, barf man bie form als fdgoeige«

rifege eigentümlidjkeit (bie fdjon Stoiber
in feinem „3biotikon" oon 1812 als aie»
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Schranz, Stierenauge, Baabe, Hung,
Trucke, strodle, fuere, us>v. Es steigt
doch manchmal etwas wie Heimweh nach

einer guten alten Zeit in uns aus, wenn
wir eine solche Gruppe durchgehen, Aber:
darf man ein die Wohnstube schmiik-
keudcs Bild wirklich ohne weiteres einen

„Helge" nennen, und nennt die Haus-
mutter ihr Riistmesser einen „Chrotte-
stecher"? Manche alte einheimische Wär-
ter haben wir auf dem Wege über das

Schriftdeutsche durch Fremdwörter er-
setzt: wir sagen kariert für ghiiiislet, Hya-
zinthe für Glesli, sympathisch für gmö-
gig (was für ein gmögigcs Wort, dieses

„gmögig"!)? man strüttet auch nicht
mehr, sondern pressiert. Dankbar sei an-
erkannt, daß G. für „rückwärts" nicht das

leider geläufige „rettur" empfiehlt, sondern

„hinderst, zrugg". Aber ist „Prooscht"
wirklich gutes Zürichdeutsch und nicht

bloß verschweizertes Berlinerisch? Jeden-

falls ist das ebenfalls beigegebene „Zum
Wohlsy" besser. Bei einigen ist das Ber-
schwinden freilich durch die Berände-

rungen in Sitten und Gebräuchen oer-

ursacht: Leichenbegängnisse sind wenig-
stens in den Städten selten geworden?

man geht drum nicht mehr „an e Lych",
sondern „an e Kremazion" auch gilt es

Versuchsweise in Kleinschreibung:
Z. 71., Z. Bald nach Ihrem zeitungs-

ausschnitt, in dem Sie den titel „Eine
gefreute vorläge" mit einem frage-
zeichen versahen, erschien in einem andern

blatt die Kunde, die erneuerung des Zuger
„Zytturms" sei „ein gefreutes werk". Mit
grammatischer logik betrachtet, geht das

Natürlich nicht, und es ist nicht recht ein-

nicht mehr als „fein", „Möcken" in die

Tasse zu „tunken" (warum eigentlich
nicht?).

Abgesehen von ein paar Kleinigkeiten
ist das ein vortreffliches Büchlein, und

mit Recht wird es im Borwort zum Ab-
hören empfohlen wie das „Vocabulaire"
einer fremden Sprache, und zwar sowohl
für die in ihrem Sprachgefühl unsicher

gewordenen Zürcher wie für andersspra-
chige Zeitgenossen. Man kann sich gut
vorstellen, in welch gemütlicher Stimmung
in einer Zürcher Familie jeden Abend
eine solche Sachgruppe (Bom Menschen,

Handel und Wandel, Haus und Hof,
Essen und Trinken usw.) regelrecht

„durchgenommen" wird. Es ist auch zu
wünschen, daß in andern Mundartgebie-
ten ähnliche Sammlungen angelegt und
verbreitet werden. Und wer es nicht

nötig hat, lernt vielleicht umgekehrt, daß

seine Fideeli schriftdeutsch Fadennudeln
heißen und seine Chnäpfli Spätzchen.

Wörter wie Glätterin, ringhörig, zügeln
u. a. stehen übrigens als schweizerische

Eigentümlichkeiten bereits im Duden.

Ein paar wichtige Regeln, u. a. über
die ersten drei Zahlwörter und das be-

zllgliche Fürwort „wo", schließen das

„gmögige" Büchlein ab.

zusehen, weshalb man diese dinge nicht

richtig „erfreulich" nennen könnte. Aber
da die hochdeutsche schriftsprache denselben

fehler begeht, wenn sie von einem ver-
dienten bllrger, einem ausgedienten sol-

daten, einem gelernten schneide? usw.

spricht, darf man die form als schweize-

rische eigentllmlichkeit (die schon Stalder
in seinem „Idiotikon" von 1812 als ale-
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mannifdj erroäljnt) im innern gebrauch
roof)[ anroenben, aber eben im beroußt«
fein, bafi es ein ftück munbart ift.

B. K., B, „3n ber angenehmen erroar«

tung, Sie, feljr geehrter tjerr birefitor, an
ber ausfteilung begrüben zu biirfcn,
Sie fragen, m a rum man fo fdjreibe unb

nid)t: „Sie, feljr geehrten tjerrn birek=

tor"; biefer teil bes fages antroorte bod)

auf bie frage „roen?" unb nidjt „mcr?"
Slntroortet er roirklidj barauf? Sicher
gilt bas für bas „Sie"; ift aber bie ftelle
nom „feljr geehrten herrn birektor" eine

nähere beftimmung bes mit „Sie"
bezeichneten faggliebes, alfo bas, roas

man beifag, zufag ober appofition zu
nennen pflegt unb bas beshalb im felben

fall erfcfjeinen muß mie bas mort, zu
bem es gehört? B3as erfährt ber emp«

fänger bes briefes „näheres", meldje fei«

ner eigenfdjaften roirb näher beftimmt,
an roelche roirb er näher erinnert, roenn

er nach Öem „Sie" lieft, er fei ber feljr
geehrte fjerr birektor Sas ift bod) nidjts
anberes als bie eingefdjobene, aus f»öf=

licbjkeit roieberhotte anrebe, bie fdjon
am anfang geftanben fjuben muß. Sur
bie anrebe benugen mir im beutfdjen
immer ben roerfall, roährenb bte alten

fprad)en bafiir eine befonbere fallform
hatten, ben uokatio. (Ein richtiger beifag
rocire es, roenn bie bezeicijnung „birektor"
burd) ein „als" mit bent fürroort „Sie"
nerbunben roäre: „3n ber angenehmen

erroartung, Sie „als unfern feljr geehrten

herrn birektor" ober „als unfern oerefjr«
ten gaft" begrüben zu bürfen. Scr bei«

fag kann aud) oljne „als" folgen; er muh
bann aber etroas beftimmteres, näheres,
neueres enthalten als bie bloße höfliche
anrebe, zum beifpiel: „3n ber erroartung,
Sie, ben großmütigen förberer unferer
beftrebungen" ober „Sie, ben uerftänbnis«

trollen gönner, begrüßen zu bürfen." 2)as
roären richtige beifüge, bie bem empfänger
fagen roürben, in roeldjer eigetifdjaft er

begrüßt roürbe, etroas, roas ihm rooljl
täte, nidjt eine bloße ßöflidjkeitsformel,
roie fie aud) eingefdjoben roirb, roenn
ein rebner feine zugörer fo zroifcßentjincin
roieber einmal mit „meine bamen unb
herren" ober „meine nerehrten" begrüßt.
Äurz gefagt: es fjanbclt fich in biefetn
falle gar nidjt um einen beifaß, fonbern
nur um eine anrebe.

©. 2)îan ift bei 3gnen uneinig,
ob man non einem kalenber fagen bürfe :

„®r bebarf kaum in orte ber einfüljrung",
ober ob es heiße: „(Er bebarf kaum roor«
ten ber einfüljrung." ©rammatifdj rid)«

tig ift ungroeifelhaft „roorte", unb „roorten"
ift unmöglich. „Bebiirfen" nerlangt ben

roesfall, unb ber heißt in ber mehrzagl
„roorte", in befonberer bebeutung „roör«
ter", aber niemals „roorten". (Es gibt
freilich geitroörter, itad) benen im lauf
ber zeit ber roenfall eingetreten ift. („Ber«
giß mein nidjt" ift alt unb bestjalb ,,po«

etifdj"; in profa fagen roir heute: „Ber«
giß mich nidjt.") ïïber aud) ber roenfall
heißt „roorte" unb nicht „roorten". Unb
bod) ift es begreiflid), roenn einigen bie

„roorte" nidjt gefallen; roarutn nidjt?
B3eil ber roesfall als foldjer nidjt zu
erkennen ift; bie form könnte ja-

aud) roer« ober roenfall fein. Unb ba

flüchten fidj bie teute auf ein geleife, bas

nach norroörtern nicfjt feiten zum aus«
roeidjen geroäljlt roirb. Bîan fagt nodj
ridjtig im roesfall: roährenb eines jafjres,
Zroeier jafjre, breier jatjre, aber — ba ber

roesfall „nierer, fünfer" ufro. nidjt ge=

bräudjlidj ift — „roährenb nier jaljren",
alfo mit bem roemfall. Sbod) bas ift bis
jegt nur nadj norroörtern einigermaßen
üblid) geroefen unb kann gebulbet roerben;
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mannisch erwähnt) im innern gebrauch

wohl anwenden, aber eben im bewußt-
sein, daß es ein stück mundart ist.

V. R., V. „In der angenehmen erwar-
tung, Sie, sehr geehrter Herr direkter, an
der ausstellung begrüßen zu dürfen, .."
Sie fragen, warum man so schreibe und
nicht! „Sie, sehr geehrten Herrn direk-
tor"? dieser teil des satzes antworte doch

auf die frage „wen?" und nicht „wer?"
Antwortet er wirklich darauf? Sicher
gilt das für das „Sie"; ist aber die stelle

vom „sehr geehrten Herrn direktor" eine

nähere bestimmung des mit „Sie"
bezeichneten satzgliedes, also das, was
man beisah, zusah oder apposition zu
nennen pflegt und das deshalb im selben

fall erscheinen muß wie das wort, zu
dem es gehört? Was erfährt der emp-
fänger des briefes „näheres", welche sei-

ner eigenschaften wird näher bestimmt,
an welche wird er näher erinnert, wenn
er nach dem „Sie" liest, er sei der sehr

geehrte Herr direktor? Das ist doch nichts
anderes als die eingeschobene, aus höf-
lichkeit wiederholte anrede, die schon

am ansang gestanden haben muß. Für
die anrede benutzen wir im deutschen

immer den werfall, während die alten
sprachen dafür eine besondere sallform
hatten, den vokatio. Ein richtiger beisatz

wäre es, wenn die bezeichnung „direktor"
durch ein „als" mit dem fllrwort „Sie"
verbunden wäre: „In der augenehmen

erwartung, Sie „als unsern sehr geehrten

Herrn direktor" oder „als unsern verehr-
ten gast" begrüßen zu dürfen. Der bei-

sah kann auch ohne „als" folgen; er muß
dann aber etwas bestimmteres, näheres,
neueres enthalten als die bloße höfliche
anrede, zum beispiel: „In der erwartung,
Sie, den großmütigen förderer unserer

bestrebungen" oder „Sie, den Verständnis-

vollen gönner, begrüßen zu dürfen." Das
wären richtige beisätze, die dem cmpfänger
sagen würden, in welcher eigenschaft er

begrüßt würde, etwas, was ihm wohl
täte, nicht eine bloße Höflichkeitsformel,
wie sie auch eingeschoben wird, wenn
ein redner seine zuhörer so zwischenhincin
wieder einmal mit „meine damen und
Herren" oder „meine verehrten" begrüßt.
Kurz gesagt: es handelt sich in diesem

falle gar nicht um einen beisatz, sondern

nur um eine anrede.

U.K.,G. Man ist bei Ihnen uneinig,
ob man von einem Kalender sagen dürfe!
„Er bedarf kaum worte der einführung",
oder ob es heiße! „Er bedarf kaum war-
ten der einführung." Grammatisch rich-

tig ist unzweifelhaft „worte", und „Worten"
ist unmöglich. „Bedürfen" verlangt den

wessall, und der heißt in der Mehrzahl
„worte", in besonderer bedeutung „wär-
ter", aber niemals „warten". Es gibt
freilich zeitwörter, nach denen im lauf
der zeit der wensall eingetreten ist. j„Ber-
giß mein nicht" ist alt und deshalb „po-
etisch"; in prosa sagen wir heute! „Ber-
giß mich nicht.") Aber auch der wensall
heißt „worte" und nicht „warten". Und
doch ist es begreiflich, wenn einigen die

„worte" nicht gefallen; warum nicht?
Weil der wesfall als solcher nicht zu
erkennen ist; die form könnte ja-
auch wer- oder wenfall sein. Und da

flüchten sich die leute aus ein geleise, das

nach Vorwörtern nicht selten zum aus-
weichen gewählt wird. Man sagt noch

richtig im wesfall! während eines sichres,

zweier jähre, dreier jähre, aber -- da der

wesfall „vierer, fünfer" usw. nicht ge-

bräuchlich ist — „mährend vier jähren",
also mit dem wemfall. Doch das ist bis
jetzt nur nach Vorwörtern einigermaßen
üblich gewesen und kann geduldet werden;
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nad) geitroörtem madjt mon bas nictjt

fo, fonbern fudjt fid) anbers gu bereifen,
etroa fo: ber kalettber bebiirfe kaum nod)

„eines mortes" ober „Dieter morte"
ber einfütjrung. Sas finb beutlidje roes^

fälle, groeifel finb gar nidjt möglid), bas

grammatifcfie gcroiffen ift beruhigt, bas

ftiliftifdje and) — „unb alles ift roieber

gut".
©. H., ©t. 3n bem fage : „3Jlein auf

bas mobernfte eingeridjtetes unb rationell
betriebenes atelier bietet 3t)nen gualitäts«

3ur 75. Aufgabe
2Benn eine 5ilmgilbe bie Äinber iljrer

StRitgliebergu einem „begaubernben Sülm"
einlabet mit ber Bemerkung „iJlls Alters«

grenge gilt bas fd)u!pflfd)tige "üttter", fo

ift biefes Seutfd) nidjts roeniger als be=

gaubernb, fonbern unbeholfen unb pfu«

fdjig. Sas fdjulpflicfjtige Hilter bauert in

jenem Äanton neun 3af)re; bas ift räum«

lid) gefeben eine 33äd)e; eine ©renge

aber fcfjen mir als eine £inie. 9Jlan

merkt ja fdjon, roas ber gute 2Jlann fa«

gen mödjte, empfinbet aber bod) einen

S3iberfprud) in ber Ulrt, roie er es fagt.

Sa er babei kaum an bie uorfdjulpflid)«

tigen Äinber benkt, kann als ©renge nur

^ur (Erheiterung
(5lus bem „fRebelfpglter")

3n einem Berner Heftaurant
oerlange id) „einen Bedjer bunkel, tem«

periert". 2Rit lauter Stimme leitet bie

Seruiertod)ter bie Beftellung ans Buffet
roeiter: „©in Bedjer bunkel — 2empo!"

Sa kommen fogar bie 3ürdjer nid)t
meljr mit! £amel

arbeit" ftört Sie etroas, unb Sie fragen,
ob es nid)t Ijeifjen follte: „9Jlein .ein«
gerichtete unb betriebene ate«

lier." Sie feljen rooljl jetjt, roo Sie ben

fag ohne bie groifdjeit „mein" unb „ate«
lier" eingefebobenen beftimmungen nor
äugen Ijaben, baff bas nid)t geht, ©s

finb rooljl nur biefe einfdjiebungen ge«

roefen, bie 3f)r fpradjgefüijl erfdjüttert
Ijaben. Sie mürben bod) aud) nid)t fa=

gen: „Blein liebe kinb, mein fchöne
buch, mein teure oaterlanb."

bas ©nbe bes fdjulpflicfjtigen Alters ge«

meint fein, ©troas roeniger fdjroerfällig
unb babei richtiger roerben mir etroa fa»

gen: „iJlls lîlltersgrenge gilt bas ©nbe

ber Schulpflicht" ober „3utritt haben nur
Äinber im fd)ulpflid)tigen Hilter" ober

„Sie Borfüljrung ift ausfdjliejjlicl) fiir bie

fdjulpflidjtigen Äinber unferer OTitglieber
beftimmt."

76. Aufgabe

îlus ber Befpredjung eines iRomans:

„©lara, gu ber beibe 3ünglinge in eifer«

füdjtiger Eiebe entflammen, fjat eine 5lrt
non atemberaubenber Stifdje." Borfdjläge
erbeten bis 17. SOÎai.

Blütenlefe aus ©tellenbemerbungen

©s kann 3fjnen nicht gleichgültig fein,
eine fo tüchtige Äraft in 3f)rem Betrieb

gu befchäftigen.

Illngftlos liejjen mid) bie §erren Sljefs
arbeiten.

Senken Sie baran, mein ©oufin fdjafft
im Bunbesljaus.

©efammelt non Saps

Zur (Schürfung des Sprachgefühls
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nach Zeitwörtern macht man das nicht
so, sondern sucht sich anders zu behelfen,

etwa so: der Kalender bedürfe kaum noch

„eines mortes" oder „vieler worte"
der einfiihrung. Das sind deutliche wes^

fälle, Zweifel sind gar nicht möglich, das

grammatische gewissen ist beruhigt, das

stilistische auch — „und alles ist wieder

gut".
S.T./St. In dem sahe: „Mein auf

das modernste eingerichtetes und rationell
betriebenes atelier bietet Ihnen qualitäts-

Zur 7S. Kufgabe
Wenn eine Filmgilde die Kinder ihrer

Mitglieder zu einem „bezaubernden Film"
einladet mit der Bemerkung „Als Alters-

grenze gilt das schulpflichtige Alter", so

ist dieses Deutsch nichts weniger als be-

zaubernd, sondern unbeholfen und pfu-
schig. Das schulpflichtige Alter dauert in

jenem Kanton neun Jahre? das ist räum-

lich gesehen eine Fläche? eine Grenze

aber sehen wir als eine Linie. Man
merkt ja schon, was der gute Mann sa-

gen möchte, empfindet aber doch einen

Widerspruch in der Art, wie er es sagt.

Da er dabei kaum an die vorschulpflich-

tigen Kinder denkt, kann als Grenze nur

Aur Erheiterung
(Aus dem „Nebelspalter")

?n einem Berner Restaurant

verlange ich „einen Becher dunkel, tem-

periert". Mit lauter Stimme leitet die

Serviertochter die Bestellung ans Buffet
weiter: „Ein Becher dunkel — Tempo!"

Da kommen sogar die Zürcher nicht

mehr mit! Hamel

arbeit" stört Sie etwas, und Sie fragen,
ob es nicht heißen sollte: „Mein .ein-
gerichtete und... betriebene ate-

lier." Sie sehen wohl jetzt, wo Sie den

satz ohne die zwischen „mein" und „ate-
lier" eingeschobenen bestiminungen vor
äugen haben, daß das nicht geht. Es
sind wohl nur diese einschiebungen ge-

wesen, die Ihr sprachgefiihl erschüttert

haben. Sie würden doch auch nicht sa-

gen: „Mein liebe Kind, mein schöne
buch, mein teure Vaterland."

das Ende des schulpflichtigen Alters ge-
meint sein. Etwas weniger schwerfällig
und dabei richtiger werden wir etwa sa-

gen: „Als Altersgrenze gilt das Ende
der Schulpflicht" oder „Zutritt haben nur
Kinder im schulpflichtigen Alter" oder

„Die Vorführung ist ausschließlich für die

schulpflichtigen Kinder unserer Mitglieder
bestimmt."

76. Kufgabe

Aus der Besprechung eines Romans:
„Clara, zu der beide Jünglinge in eifer-

süchtiger Liebe entflammen, hat eine Art
von atemberaubender Frische." Borschläge
erbeten bis 17. Mai.

Blutenlese aus Stellenbewerbungen

Es kann Ihnen nicht gleichgültig sein,

eine so tüchtige Kraft in Ihrem Betrieb

zu beschäftigen.

Angstlos ließen mich die Herren Chefs

arbeiten.

Denken Sie daran, mein Cousin schafft

im Bundeshaus.
Gesammelt von Taps

Sur Schärfung des Sprachgefühls

64


	Briefkasten

